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Die Yersuclie einer deutschen Reichsreform nnter 
Ruprecht von der Pfalz nnd Sigismund.

E i n 1 e i t u n g.

Wshrend in friiheren Zeiten die Maeht des Konigs allein geniigte, 
Grdnung und Sicherheit im Reiche aufrecht zu erhalten, dem iiechtc und 
Gesetze Geltung zu verschaffen und zweckmafiige MaGregeln zur Behebung 
von MiBstanden dui-chzufiihren, finden wir an der Schwelle des 15. Sakulums 
das KOnigtum eingesehrankt durch die Stande, welcbe immer wesentlicheren 
Einflufi auf die Reichsregierung gewinnen. Unter diesen erscheinen die Filrsten, 
vor alletn die Kurfursten an der Regierung in solcbem Mafie beteiligt, dafi 
nicbt selten das Konigtum in den Hintergrund tritt. Wahrend der Herren- 
und insbesondere der Ritterstand bei dem Umscbwung der sozialen Verbaltnisse, 
den das Ende des Mittelalters zeitigt, der passive Taił igt, dessen Interessen 
mit den Anforderungen einer neuen Zeit in Konflikt geraten, sind es bingegen 
die aufstrebenden, durch Handel und Gewerbe zu kapitalistiseher Macbt sicb 
emporschwingenden Stadte, welche das vitalste Interesse an der Reiebsreform 
bekunden, die keineswegs ais blofie Wiederherstellung der Konigsmacht im 
Sinne des staufischen Zeitalters godacht werden kann, sondern yielmehr den 
Bediirfnissen eines in neue Bahnen einlenkenden, mit dem Strome der Zeit 
yorwiirts drangenden Staatsganzen angepafit werden mufite, sollte sie anders 
von nacbhaltiger Wirkung sein. Doch spielen die Stadte —  wenigstens noch 
am Beginne des Jahrbunderts — blofi eine mitwirkende, keine tonangebende 
Rolle. Wir werden nun nach dem Gesagten, allerdings nur theoretisch — 
denn in praxi ist diese Scheidung wegen des Zusammenwirkens inebrerer 
Faktoren oft undurchfiihrbar — , unterscheiden: 1. kdnigliche, 2. (kur-)furstliche 
Reformversuche und 3. stadtiscbe Anregungen zu solchen.

Das kompetente Forum fur die Beurteilung von Reformvorschlagen und 
dereń Ausgestaltung zu rechtsverbindlieben Reformgesetzen sind yor allem 
die koniglieb-standiscben Reichsyersammlungen, die Reichstage. Dazu kommen 
in Analogie des eben Gesagten in zweiter Linie die Kurfursten-, Ftirsten- und 
Stadtetage, von denen aber nur ersteren infolge Ohnmacht des Konigtums, 
Abwesenheit oder anderweitiger Verhinderung des Reichsoberhauptes eine 
entscheidende, letzteren bingegen blofi eine mitwirkende, zuweilen auch eine 
bemmende Tiitigkeit zukommt.

Von den einzelnen Verwaltungszweigen, auf welcbe sicb die geplanten 
Reformen erstrecken, stebt die Ftirsorge fur die Herstellung von Ruhe und 
Ordnung, filr die Bekampfung des Febdeunwesens, also fur den „Landfrieden", 
obenan; in engerem Zusammenhange damit stebt die Ordnung des Gerichts- 
wesens, in loserem die des Finanz- und des Mtinzwesens sowie die des Kriegs- 
wesens. Dali bei jenen Reformen, welche vom Reichsoberbaupt ausgelien, die 
Frage nach den Mitteln zur Hebung der yerfallenen Zentralgewalt, wie zur 
Eindammung territorialer und partikularistiscber Bestrebungen eine bedeutende 
Rolle spielt, das liegt in der Natur dieser Reformyersuche selbst; schliefilich 
bedurfte auch der gesetzgeberiscbe Apparat einer Reparatur; die Reichs
yersammlungen sollten in eine gewisse gesetzlicbe Normalform gebraeht werden.
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Bevor wir auf die Besprechung der einzelnen Kapitel naher eingehen, 
mag uoch in Kiirze der reformfeindlichen Eiutliisse gedacht sein, welehe, wie 
wir selien werden. oft die ehrlichsten Versuche scheitern liefien. Es sind dies 
die Scliwache des Reichsoberhauptes, Ablenkung desselben durch persiinliche 
oder andere Interesseu, wie Mehrnng der Hausmacht oder Regierungspflichten 
auCerhalb des Reiclies und oft mehrjahrige Abwesenheit von demśelben, Un- 
zuliingliehkeit der yerftigbaren Mittel; Soriderbestrebungen der Fiirsten, Eiter 
sucht und schroffe Interessengcgensatze zwiseben den Standen; SchwerMligkeit 
des gesetzgebenden Apparates und insbesondere Unselbstiindigkeit der stadtischen 
Yertretung auf den Reic-hstagen, welehe fur ikrę Schritte koine Verantwortung 
Iibernelimen will; dazu gesellt sieli ein dusteres Milieu religioser und kriege- 
rischer Yerwicklungen, insbesondere in Ost und Siid.

Er ster Abschni t t .
Rupreclits mul Sigisnminls Bemuliungeu lim die Herstellung

des Landfriedens.
Unter den groBten Sehwierigkeiten begann Ruprecht von der Pfalz im 

August 1400 sein kbnigliches Regiment. Von einer knappen kurfiirstlichen 
Majoritat gewalilt, war er von allem Anfange an von dem Willen seiner 
Wilhler abhiingig. Miihsam mufite er sich sclirittweise Anerkennung verscbatlen 
und weite Teile des Reiclies erblickten nocb in dem entthronten Wenzel ikr 
reehtmaBiges Oberliaupt. Die Zustaitdc im Reiclie rvaren, insbesondere infidge 
der Untdtigkeit des letzteren, unglaublich verfahren und bedurften einer 
Besserung; aber aucli die kirchliche Reformfrage war inzwisehen zu einer 
breunenden geworden. Dabei fehlte es dem Kbnig gewib nielit an ehrlichem 
W illen, an staatsmannischer Einsicht, wenngleieli er so wenig wie andere 
tiichtige Fiirsten seiner Zeit sich Liber den zeitgendssischen Anscbauungskreis 
zu erheben yermochte; aber es mangelte ikm an Maclit- und Geldmitteln, an 
Autoritiitx) und materiellen Hilfsąuellen; wie sollte er da der schier erdrlickenden 
Aufgabe gerecht werden?

Diese Aufgabe war eine dreifache: 1. ybllige Verdrangung seines Gegners 
und Erlangung allgemeiner Anerkennung; 2. Hebung des Reiclies aus seinem 
trostlosen Zustande, Herstellung der konigliclien Autoritiit. Sicherung des 
Landfriedens, Eindammung der territorialen Sonderbestrebungen, Reform der 
Yerwaltung, des Gerichtes. der Finanzen etc. 3. Eingreifen in die kirchliche 
Reform.

Die dringendste Angelegenheit war natlirlich die erstgenannte. Ru]irecbt 
schwankte dabei in der Wahl der Mittel zu ihrer Liisung. * 2) Der Gedanke, 
durch einen Romzug, durch Erwerbuug der Kaiserkrone und Demiitigung 
der stolzou Yiskonti, welehe er den Kurfursten hatte versprechen miissen,3)

Noch 1409 sag-t in seinem Beriehte iiber den Keichstag zu Frankfurt (im Janner des 
selben Jahres) der dort auwesende Abt von Sta. Giustina in Padna (Schmitzi. Histor. dahrb. 10, 
S. 592): „ . . .s ic  rex, licet in civitate propria esset, intentum habere nequivit. Ex quo clarc 
comprehendi potest quantae potestatis ae reputationis sit inter suos.w

2) Ygl. L o s e r th , Gesch. d. spąteren MA., S. 439. — s) C h m el, Regesta Ruperti,Nr. 1 u. 74.



seinc Autoritat derart zu heben, dafi die Anhanger Wenzels ganz von selbst 
zu ihm Iibergeben mu fi ten. verleitete ibn sogleich zu eincr Halbheit. Er tiber- 
liefi den Feldzug gegen jenen erst seinen bayrischen Anyerwandten, griff 
dann wohl selbst ein, gab sieli aber mit einem balben Erfolge zufrieden, der 
eigentlicli gar keiner war. und seine Bundesgenossen licfen, ais sie ibre eigenen 
Zwecke erfiillt sahen, auseinander.

Dann begann Ruprecht den Romerzug, wobei er von einer Kalamitiit 
in die anderc geriet.

Die Florentiner wollten ihn erst unterstiitzen, sobald er den italienischen 
Boden betreten; Ruprecht aber brauchte ibr Geld, um ibn betreten zu kunnen.' ) 
Seine Truppen zogen dem machtigen Mailander gegeniiber den kiirzeren und 
liefen grofienteils auseinander; obne Heer, obne Geld, obne Kaiserkrone, voll 
scbweren Kummers kehrte er beim und im eigenen Reiche sangen die Kinder 
seinen Spott. 2)

So mufite Iluprecht zunachst daran denken, das yerlorene Ansehen wieder 
herzustellen. Auch das Yerbaltnis zu seinen Wahlem und Freunden batte 
unter diesen Ereignissen gelitten; vor allem warf man ibm das Scheitern der 
versproelienen Demutigung des Mail&nders vor. Die Stadte zogerten mit der Hul- 
digung, langsam bequeinte sieli eine nach der anderendazu. Inzwisehen schuf sieh 
der Konie: neue Feinde. indem er den mtlchtigsten rbeiniseben Kurfiirsten, Johann 
von Mainz, fur dessen Erbebung auf den Erzstubl er sieli seinerzeit selbst 
verwendet hatte,3 4) durch sein Eingreifen in die mainzisch-welfiscbe Febde 
yerstimmte.') Bei allen seinen Territorialnacbbarn aber stiefi Ruprecbt mit 
seiner Ilausmachtpolitik auf Widerstand. Markgraf Bernhard von Badon und 
zahlreiche Stitdte in Schwaben und im Elsafi wurden zu seinen Gegnern, 
niebt zum wenigsten infolge seiner Fiiblungnahme mit den Habsburgern. r>)

Von alledem abgeseben, war Kursacbsen und Brandenburg noch nicht 
fur seine Sacbe gewonnen und die bohmisebe Kur in der Hand des abgesetzten 
Wenzel; nur die Letbargie des Luseinburgers und dessen Familienzwistigkeiten 
retteten Ru preclits Politik vor dem yolligen Zusainmenbrucbe.

Wie stellte sieli nun Ruprecht zu den Fragen der Reiehsreform ? Sein 
Wille war gcwifi so ebrlicb wie seine Dberzeugung yon dereń Notwendigkcit. 
Aber das Wesentlichste, was er hiefiir getan. besebrankt sieli auf die Ordnung 
des Landfriedens und des Miinzwesens und kam auch da iiber erfolglose 
Yersucbe niebt hiuaus.

Fiir die Zeit vor und wahrend der Abwesenbeit Kiinig Ruprechts von 
Deutscbland ist von einer Reformtatigkeit desselben niclits nachzuweisen; 

- yielmehr sebeint er anfanglieb personliche Interessen hiilier gebalten zu baben 
ais das Wobl des Reiches. '') DaC fur die Dauer des Romzuges jeno Friedens- 
stiirer, welcbe seine Begleiter wahrend ibrer Abwesenbeit vom eigenen Lande 
sehadigen sollten, mit der Reiclisacht bedrobt werden,7) ist selbstverstandlich.

Seinen Solin Ludwig ernannte er zum Reichsvikar.8) Wahrend dessen 
Amtsfuhrung fand (7. Okt. 1401) eine Zusammenkunft der kiinigl. Haupt- 
leute mit den Boten von Mainz, Worms und Speyer bebufs Verabredung eines 
Landfriedens statt,11) der denn aucb am 15. Oktober yerkiindet wird 10) und

L o s e r th , S. 440. — 2) L in d n e r ,  Deutsche Gesch. etc.. II, ‘212. D. K e ic h s t a g s a k t e n ,
V, S. 358, Anm. 1. — 8) F r ie d li i l id e r , Zur Gesch. des Marbacher Bundes (Halle 1893), S. 5. —
4) Ebenda, S. 8 fi. — 5 *) F e s  te r , Mkgrf. Bernhardt v. B. etc. (Karlsruhe 1896), S. 65 ff. —
r>) H. A. IV., Nr. 256 u. 257, wo Frankfurt, Strasburg und Koln zu feindseligem Verhalten
gegen das ihm mifiliebige Aachen aufgefordert werden; es ist dort geradezu von Angriff, nicht
bloh von Boykott die Rede. — 7) R. A. V., Nr. 1, vgl. auch die Weisung an Pfzgrf. Ludwig, ebd. V,
Nr. 21. •— 8) Zu Augsburg, 13. Sept. 1401; ebd. Nr. 2 . ...  9) R. A. V., Nr. 3. — 10) R. A. V., Nr. 4.
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bis liingstens 29. September 1402 —  falls der Kiinig nicht frtther zurtick- 
kehren sollte — gelten soli, also nur fttr die Zeit von dessen Abwesenheit. 
Audi interyeniert Rupreclit selbst von Italien aus zu Gunsten der dureh Herzog 
Ernst bedriingten Miinchener Burger, der Untertanen des in Italien weilenden 
Herzogs Ludwig.1) Das ist alles, was vor des Konigs Riickkehr in Sacbcn des 
Landfriedens geschah. Mit Rupreclits Erscheinen in Deutschland beginnt aucli 
seine Muhewaltung um die Herstellung des Landfriedens.

In Anbetraclit der schwierigen Lagę des Konigs war natiirlicb an eine 
umfassende Aktion zur Erzielung allgemeiner Rulie und Ordnung in den 
deutschen Landen nicht zu denken.2) Das Fehdewesen schob bei der Ohnmacht 
der Zentralgewalt jetzt uppiger denn je in die Halinę. Rupreclit inuCte sieli 
darauf beseliranken, bald kier. bald dort yermittelnd und Frieden stiftend 
aufzutreten, um so mehr, ais die Ruhestorer oft machtiger waren ais er selbst. 
Das zeigt besonders die dureh die Ermordung des Herzogs Friedrich vou 
Braunschweig (dureh kurmainzische Leute auf hessischem Boden) liervor- 
gerufene welfisch-mainzische Felide.3)

Wir miissen jene Fiille, in denen Rupreclit ais Reiehsoberhaupt Frieden 
stiftend auftritt, von denjenigen scheiden, in welchen er selbst ais streitende 
Partei, ais Reielisfiirst erseheint. Audi beziiglich der ersteren miissen wir 
eine Unterscheidung machen zwischen gewohnlichen und gelegentlichen 
Vermittlungsversuclien einerseits und den eigentliclien Landfriedensordnungen, 
bei denen es sich um eine Praventivmafiregel fur kiinftlge Fehden liandelt, 
anderseits. Nur von diesen letzteren kann hier die Rede sein, denn nur sie 
kiinnen ais Reiehsreformversuche angesehen werden.

Die Landfriedensgesetzgebung Kiinig Rupreclits erstreckt sich nun aller- 
dings, der Ausdehnung der Territorien, in welchen er ais Kiinig anerkamit 
war, entsprechend. nur auf Stiddeutschland oder genauer nur auf Franken 
und die Wetterau4) und bilden daher keinen Gegenstand der Reichstags- 
yerhandlungen — naturgemafi, da es sich um Verfttgungen liandelt, welclie 
nicht diis ganze Reich betrafen; doch stehen yielfach spiitere R'eichstagsver- 
handlungen damit in Zusammenhang und sind mit Rupreclits Landfrie lens- 
ordnungen gewissermafien yorbereitende Schritte zu dem von seinem Nachfolger 
beabsichtigten allgemeinen Landfrieden — ich moclite ihn „Reichsfrieden“ 
nennen — getan. Aus diesem Grunde miissen wir sie ais Reichsieformyersuche 
betrachten.

Die LandfriedenstRtigkeit Rupreclits fur Franken beginnt erst im 
Jahre 1403.-j Bis daliin waren yerschiedene Einungen zwischen einzelnen 
Fiirsten und Herren, auch Ritterbiindnisse, zu stande gekommen, so z. B. 
zwischen don Bischiifen von Bamberg und Wiirzburg und den Burggrafen 
von Niirnberg u. a. m., welche allerdings nicht ausschlieblich dem Land
frieden dienten, sondern auch politische und bisweilen dem Kiinig feindselige 
Zwecke yerfolgten.

Die erste yom Kiinig berufene Yersammlung zur Ordnung des franki- 
schen Landfriedens hat nun nach Kerler1’) anfangs Juli 1403 zu Niirnberg 
stattgefunden. Dabei waren auCer Fiirsten und Herren auch einige Reichs- 
stadte yertreten. Die Frucht der Verhandlungen, ein L a u d f r i e d e n s g e s e t z  
f i ir F r a n k e n ,  er s c h i  en z u M e r g e n t h e i m  (26. August) 7) und halt sich

K. A. V.. Nr. 5, 0, 7 ; Nr. 8, Art. 15. 10. — 2) Uber dic alteren Fabeleien von einer 
allgemeinen Landfriedensordmmg K. Rupreclits, s. R. A. V., S. 578. —  a) F r ie d l& n d e r , S. 5 flf. 
— 4) Vgł. R. A. V., S. 579. — 5) Uber den Irrtum C h m e ls  (Reg. Rup., Nr. 1235), der sieli 
auch bei L o s e r t h , S. 442. liudet, beziigl. eines frankischeu Landfriedens vom 8. Juli 1402, 
vgl. R. A. V ., S. 579. — 6) R. A. V., S. 581 u. Nr. 423. — 7) Ebd., Nr. 425.
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auffallender Weise mehr an norddeutsche Vorlagen. Dieses Gesetz, desseu 
Durchfuhrung den territorialen Autoritaten iiberlassen blieb,1) fand wenig 
Anklang. Fiirsten, Herren und Stitdte klagten dem Konig, „das solich 
merklich gebresten in derselben einunge sin“ ,2) dali es schon nacb Jaliresfrist 
durcb ein neues ersetzt werden mufite, dessen Ausfertigung wolil st&ndische 
Beratungen voransgegangen sein dtirften. Dieser neue H e i d e l b e r g e r  Land-  
f r i e d e  vom 11. Juli 1404 3) bałt sick im wesentlichen an den Egerer Land- 
frieden von 1389; seine Bestimmungen weicken betrachtlick von denen des 
Mergentheimer Landfriedens ab und lassen den einzelnen Teilnehinern weniger 
Spielraum.4) Er soli aucli nieht blok auf Franken, filr das er zunackst bestimmt 
ist, beschrankt bleiben, sondern „sin und gen (gelten). . .  in . . .  anderr, die ... 
dorin (d. b. in den Landfriedensverband) kommen werden, landen, gegene 
und gebieten“ . Auch liefien sicb, wie es scbeint, die Mitglieder des Landfriedens 
dessen Durchfiibrung mebr ais bisber angelegen sein und kamen des ofteren 
zu Landfriedenstagen zusammen. Docb scbon im folgenden Jahre mufite 
Ruprecht zu einer strafferen Handhabung der Bestimmungen mahnen, u. zw. 
auf dem Tage zu Niirnberg im Oktober/’) Ein im Wtirzburgiscben entstandener 
Herrenbund, der sich gegen den Konig richtete,':) war die Veranlassung dazu. ') 
Trotzdem dieser Landfriede bis 29. September 1407 unwiderruflieh und weiter 
bis auf Widerruf daucrn sollte, wurde er schon am 19. Juli des srenannten 
Jahres erneuert, u. zw. auf drei Jahre.8)

Ganz besonders notwendig war die Scbaffung eines L a n d f r i e d e n s  
filr d i e  W e t t e r a u ,  die um diese Zeit geradezu der klassische Boden des 
adeliffen Rauberunwesens gewesen zu sein scheint. Uer von Konia’ Wenzel 
im Jabre 1398 aufgerichtete Landfriede hatte sich im Friihjahr 1401 aufgelost. '•') 
Eine teilweise Erneuerung bildete das schon (oben S. 5 f.) erwahnte Ab- 
kommen des Pfalzgrafen-Reichsvikars mit Mainz, Worms, Speyer und 
Frankfurt von 15. Oktober 1401. Audi auf dem Tage zu Niirnberg 1402 
(August—September) verhandelte der Konig mit den rheinischen Stiidten iiber 
die Stellung eines Truppenkorps „zur Sicberung der StraCen“ ; docb bandelte 
es sich in Wahrheit darum, einem Einfalle des Ilerzogs von Orleans zu 
begegnen.10) lin Friihjabr 1403 sehildert der konigl. Hauptmann Hermann 
von Rodenstein „sineu Gnaden des landes und auch sunderlich der stede noR. 
Aber das Projekt des Konigs, durcb einen wetterauischen Stiidtebund dieser 
Not zu steuern, fand keinen Beifall.11)

Nun berief Ruprecbt filr den 20. Janner 1404 einen Tag nacb Frankfurt. 
Die dasclbst gepttogenen Verhandlungen lehnten sich an den alteren frankischen 
(Mergentheimer) Landfrieden vom 26. August 1403 a n ;12) aber filr die end- 
giiltige Fassung13) wurde der spatere frankische (Heidelberger) Landfriede 
vom 11. Juli 1404, der, wie oben erwabnt, auf den Egerer Landfrieden 
yon 1389 zuriickgeht, mafigebend; die Publikation erfolgte erst am 16. Juni 
des folgenden Jahres von Heidelberg aus.u )

x) R. A. V. Nr. 425, Art. 1: Der Konig’ verlangt, „das ein igliche fars te und lierre sine1'
diener und der sinen mechtig sij“ u. s. w. — 2) Ebd., Nr. 426. Expos. — 3) Ebd., Nr. 426. —
4) Man vgl. nur den Art. 1 in beiden Gesetzen! —  5 *) R. A. VI., Nr. 234. — r’) Weil dieser
dem Bischof von Wiirzburg einen Zoll verliehen liatte, der den Herren mibfiel. R. A. VI.,
S. 304. — 7) Schon am 10. Juni hatte in dieser Angelegenheit eine Besprechung zwischen
dem Konig und den frk. Stlinden stattgefunden. R. A. VI., S. 303. — 8) R. A. V., Nr. 429, 430.
-  9) Ebd., Nr. 431, Anm. 3. — l0) R. A. V ., S. 370. —  u ) Ebd., S. 591. —  12) Ebd., S. 591

und Nr. 434. — ,3) Ebd., Nr. 438. — 14) F r ie d la n d e r  identitiziert (S. 18 f.) den Heidel
berger Landfrieden fur Franken vom 11. Juli 1404 mit dem fiir die Wetterau vom 16. Juni 1405.



Da dem Raubadel die Sprache der Waffen melir imponierte, ais die 
der papiernen Verordnungen, beschloO Ruprecht im Friihjahr 1405 einen 
Kriegszug gegen die Raubnester der Wetterau und brach durcb seine Helfer 
die Schlosser Hiichst (bei Lindheim), Membris a. d. Kalii. Wasserlos, Hude- 
lengesesse und Carben, wahrend er Riickingen, auf dem der kurmainzische 
Lehensmann Ulrich von Sweden sali, personlich einnahm.1) Nach diesem 
Zuge erfolgte erst die formelle Aufricbtung des genannten Landfriedens auf 
dem koniglichen Tage zu Frankfurt und dessen Verktindigung Mai bezw.
10. Juni; er sollte unwiderrufłich drei Jahre und weiter bis auf Widerruf gelten.

Aber auch hier begegnen wir, ahnlich wie bei dem friinkischem Land- 
frieden, gar bald den Klagen iiber eine mangelbafte Durcbfuhrung und ver- 
schiedenen Besserungsversuchen, so auf dem Reichstage zu Mainz im Janner 140*1, 
auf den Tagen zu Frankfurt im folgenden Monate und zu Oppenheim im April. 
Die Teilnahme an den Landfriedenstagen war mangeihaft und 1406 liort er 
auf, wirksam zu sein2) (obwobl er bis Juni 1408 batte in Kraft bleiben sollen), 
so daC die Herren und Stadte sieli Mitte Juni an den Konig wandten3) mit 
der Bitte, „den lantfrieden bafi zu virsorgen oder sunst abezutun und zu 
widderruifen oder den beubtman des lantfrieden abezutun.4) Dieser letzteren 
Forderung wurde auch entsproehen, u. zw. auf dessen eigenes Ansuclien, 1407. 
Damit batte die Sacbe ein Endo.

Von anderweitiger Tiitigkeit Ruprechts in Landfriedensangelegenbeiten 
ist nur eine Bestiitigung des ftir Sachsen, Hessen und Thiiringen von den 
dortigen Fiirsten aufgericbteten Friedens bekannt, der seit 7. Februar 1393 
daselbst bestand und noch dritthalb Jahre nacli der am 26. September erfolgten 
koniglichen Bestiitigung in Kraft bleiben sollte.'1)

Es ist begreiflich, daS Ruprechts Eifer ftir die Befriedung der Lande 
nach den in Franken6) und in der Wetterau gemachten Erfahrungen betriichtlich 
nachlieli. Doch linden wir den Konig noch spater, allerdings nicht mit seiner 
Initiative, in Landfriedenssachen tittig. So bestiitigte er am 18. Janner 1409 
einen zwischen den Stiftern Magdeburg, Halberstadt und Hildesheim, den 
braunschweigischen Herzogen und den Stiidten Goslar und Quedlinburg am
1. Dezember des Vorjahres abgeschlossenen Landfrieden,’1) wobei er sieli 
ausdriicklich seine Zustimmung zu eventuellen Anderungen ausbedingt; auch 
wurden Konig und Reich, offenbar auf Ruprechts Verlangen, ausgenommen.3) 
Ferner scheint dieser beim Abschlufi des Landfriedens zwischen Kurmainz, 
Paderborn und Hessen vom 20. Jiinner 1409 mitgewirkt zu haben,9) doch wissen 
wir nichts von einer koniglichen Bestiitigung. Hier dtirfte ineines Eraehtens 
Ruprecht darauf verzichtet haben, seine konigliche Autoritiit geltend zu 
machen, weil er wohl fiirchten mochte, dadurch die Empfindlichkeit des Main- 
zers zu reizen, ohne faktisch einen Nutzen aus der leeren Form zu ziehen.

Wie wir sehen. konnte Konig Ruprecht infolge mangels an Macht- wie 
Geldmitteln nur wenig zur Herstellung des Landfriedens tun. Seine ehrlichen

J a u s s e n , Frankfurts Keichskorrespondenz, I, Nr. 288. Uber den Zusammenhang* dieses 
Zug ês mit der zunehmenden Yerstimmung’ Johanns v. Mainz gegen Ruprecht, vgl. ebd., S. 122, 
Anm. und Nr. 290 und Friedlander, S. 19; es handelt sich eben nicht um dieses oder jenes 
Ildchst, sondern um Riickingen. — 2) R. A. V., Nr. 440. — 3) Ebd., V, Nr. 449 und S. 648, Anm. 1. 
- -  4) Man vgl. hiezu die R. A. V., S. 597, mitgeteilten Frankfurter Aufzeichnungen beztiglich 
der Zahlungen, welche die Stadt Frankfurt an den Łandfriedenshauptmann Eberhard von 
Hirscbhorn leistete; sie sind fur die Handhabung des Landfriedens geradezu charakteristisch. 
— 5) R. A. V., Nr. 328. — 6) Am 17. Oktober 1409 sebreibt Niirnberg an den Miinztag zu 
Speyer: „so getruwen wir niemand, der darzu (d. h. zur Yertretung Niirnbergs daselbst) nutz 
wer, uf die zit sicher dahin zu bringen von solichs unfrieden wegen ais danne itz und faste 
gemeinlichen in den landon umb uns istu . . .  — 7) R. A. V I , Nr. 270 und 271. — 8) Ebd., 
VI., Nr. 273. —  9) So meint wenigstens K e r le r ,  R. A. VI., 8. 326.



Bemiihnngen scheiterten aber in erster Linie an dem Mifitrauen der Stiinde 
untereinander. Sclion die kurzeń Fristen, welche fiir die Geltung der Land- 
friedensordnungen angesetzt wurden, beweisen, daB man ibnen mifitraute, 
bevor sie noch in Wirksamkeit getreten waren; da (i es bei der Durchfiihrung 
an Energie und gutem Willen allenthalben fehlte, haben wir bei dem friin- 
kischen wie bei dem wetterauischen Landfrieden konstatieren konnen.

Am 18. Mai 1410 starb Ruprecht und hintei-lieB das Reich seinem 
Naehfolger in kaum minder verwahrlostem Zustande, ais er es ubernommen 
łiatte. Ergreifend schildert diesen unter anderem eine um diese Zeit entstandene 
Abhandlung, die, zuniichst fiir die Reformation der Kirche bereebnet, auf 
dem Konzil zu Konstanz 1415 yorgelegt wurde; ein Abschnitt aus diesem: 
,,Advisamentum sacrorum canonum“ etc.; namlich das Advisamentum pro 
reformatione sacri imperii1) ist der Reichsreform gewidmet. Der unbekannte 
Verfasser schildert die zahlreichen Mifistande im Reiche und meint schliefilich: 
. . . .  et nisi hoc modo aut meliori reformatur Imperium ipsum, ut timendum 
est — in brevi peribit.“ Ais Hauptursaehen der Ubelst&nde bezeichnet er 
die l bermaeht der Fursten, die mangelhafte Aufrechthaltung der iiffent- 
lichen Ruhe und Siclierheit durch die Landfriedensordnungen und die Zer- 
ruttung des Gericlitswesens. Aufier diesen Ubelstanden machten sieli aber 
noch andere sehr fiihlbar, wie namentlich die Unordnung im Reichsfinanz- 
und im Miinzwesen und in der Organisation der standischen Vertretung, 

'Mangel, die um so fuhlbarer wurden, je mehr die Krise in der Kirche sich 
rerscharfte, je lauter der Kriegslarm in Bohmen erscholl, je gefahrlicher die 
Bedrohung des Ostens durch die osmanische Macht wurde und je unfahiger sich 
der kranke Reichskorper erwies, gegen diese Gefahren seine Krafte zu sammeln.

Anders ais Ruprecht sehen wir S i e g m u n d  gegen diese Ubelstande 
auftreten. Seine wesentlich anders geartete Stellung im Reiche, nicht zum 
wenigsten aber seine von Ruprecht grundverschiedene Personlichkeit brachte 
dies mit sich. Aber auch er mufite seine oft mit vielem Scharfblick und 
diplomatischem Geschick begonnenen, aber auch oft mit wenig Ausdauer 
erfolgten Reformbestrebungen scheitern sehen. Geradezu charakteristisch fiir 
Siegmunds ganzes Wesen ist es, wie oft er groB angelegte Piane nach dem 
ersten Widerstande, der ihm begegnet, alsbald im Stiche litBt, um sie nach 
Jahren von neuem aufzunehmen.

Was Siegmund von allen seinen Vorgaugern unterscheidet, ist, daB er 
wie keiner von ienen mit einer gewissen Objektiyitat auftreten konnte, da 
er nach Abtretung der Mark Brandenburg an Friedrich von Hohenzollern 
— 30. April 1415 — keinen FuBbreit deutschen Landes besaB, inithin, weil 
selbst nicht Reichsfiirst, keine Hauspolitik zu betreiben brauchte, sondern 
walirhafte, konigliche Keichspolitik einzuleiten im stande war. Allerdings lag 
gerade darin eben auch ein Moment, das sein Reichsregime ungunstig beein- 
flussen muBte: die Sorge um seine auBerdeutschen Erblande lenkte seine 
Blicke vielfach vom Keiche ab; ja sie zwang ihn oft zu dauernder Abwesen- 
heit yon demselben; so gleich am Beginne seiner Herrschaft in Deutschland. 
Wir wenden uns nun sogleich der Darstellung von Siegmunds Reformbestre
bungen zu und beginnen auch hier mit der Erorterung seiner Tfttigkeit in 
bezug auf die dringendste Seite der Reichsreform, auf die Befriedung 
der Lande.

Yerotł*. v. H o f le r ,  Arcli. f. Kunde osterr. Geschichts<ju., XII. S. 363 f.
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Wahrend der ersten vier Jahre seiner Regierung konnte Konig Siegmund 
infolge der Yerwicklungen mit Polen uud Herzog Ernst von Osterreieh. 
spater infolge der Kriege mit Yenedig und Mailand, sowio wegen der Ver- 
handlungen mit Papst Johann XXIII. den inneren Verhaltnissen des Reiclies 
nur wenig Aufmerksainkeit schenken. Seine Tiitigkeit in Angelegenheit des 
Landfriedens beginnt daker erst im Jahre 1414.

Inzwischen war der Kurfiirst L u d w i g  v on  der  Pfal z ,  Ruprechts 
Sohn, ais R e i c h s v i k a r  bemtiht, durcli E i n u n g e n  mi t  v e r s c l i i e d e n e n  
Fi i r s t en  die Aufrechterlialtung des Landfriedens zu fordem; so sehloK er 
selbst im Marz 1411 ein funfjahriges Landfriedensbitndnis mit dem Erzbiscbof 
von Trier, im Noyember desselben Jabres ein Blindnis mit der Stadt Speyer 
und babi darauf ein ebenfalls fiinfjahriges Landfriedensbiindnis mit dem Grafen 
Eberbard von Wiirttemberg, dem sieli ein Blindnis mit den befreundeten 
Reichsstitdten in Scbwaben anreihte. Dagegen waren seine Bomubungen, mit 
Erzbischof Johann yon Mainz ins reine zu kommen, beinabe erfolglos.1) Alit 
dcm Markgrafen Bernhard von Baden und dem Bisehof Raban von Speyer 
bracbte Ludwig einen Vertrag betrelfs der Neutralitat der Rbeinschiffabrt 
zu stande (Juli 1413)* 2), den Siegmund sogleieb bestatigte, wie denn iiberbaupt 
der Konig wahrend dieser vier Jahre seiner Abwesenheit mit Ludwig fort- 
wabrend in Fiihlung blieb.

Im Sommer 1414 e r s c b i e n  S i e g m u n d  in deutscben Landem In 
gruberem Mafistabe, ais seinerzeit Ruprecbt, beabsicbtigte er den Landfrieden 
aufzuricbten. Aus einzelnen Landfriedensbezirken, die vorerst gescbaifen 
werden mufiten, sollte ein a l l g e m e i n e r R e i c b s - L a n d f r i e d e  auf einein 
mit dem Konzil yerbundenen Reicbstage zu Konstanz erwacbsen.3) Aber nur 
zu bald zeigte es sicb, welclie Scbwierigkeiten einem soleben Untemehmeu 
gegenuberstanden.

Der Anfang wurde mit einem L a n d f r i e d e n  f  ii r F r an k e n gemacht,') 
woselbst, wie wir wissen, noeb zu Ruprechts Lebzeiten wieder arge Unsicberbeit 
auf allen Wegen Platz gegriffen batte. Auf dem kbnigliclien Tage fiir Franken 
zu Niirnberg kam dieser zu stande (30. September 1414) ;5) aber in weleb 
bescbeidenem Umfange, das erseben wir aus der Zabl und Bedeutung der 
Mitglieder. Die Bisehofe vou Bamberg, Wtirzburg und Eicbstiidt, die Burg- 
grafen Johann und Friedrich yon Niirnberg, die Grafen yon Wertheim und 
Henneberg und Dietrich Ilerr zu Bickenbach6) traten boi. Vergloicht raan 
damit die Zabl der tatsaehlich Anwesenden,7) so wird man Siegmunds Erfolg 
niedrig genug taxieren. Die Stiidte hielten sicb giinzlich zuriick.8)

Hatte bier Siegmund aucli obue diese yorgeben kiiiinen, so machte 
ibre ablehnende Haltung auf dem Tage zu Heilbronn im Oktober desselben 
Jahres die yom Konig geplante Aufricbtung je eines Landfriedens fiir Scbwaben, 
don Elsab und die Rbeinlande yollends unmogliek, zumal da aucli Erzbiscbof 
Johann von Mainz und der Markgraf Bernhard yon Baden sicb ferii hielten.') 
Die Stadteboten erkliirten, yorerst iliren Raten Bericht erstatten zu miissen, 
da sie die etwas zu barten Bestimmungen des friinkischen Landfriedens, der 
zum Muster dienen sollte. niclit obne dereń Zustimmung akzeptieren konnten."')

') E b e r h a r d , Ludwig- III , Kurf. v. d. Pf. u. d. E. 1410-1427, S. 34 ff. — 2) Ebd., S. 40.
— 3) W e ig e l ,  Die LandfriedensYerhandlungen unter Kiinig Siegmund vor und wahrend der Zeit
des Konstanz er Konzils, S. 11. — 4) Uber A s c h b a c h s  und H u c k e r t s  Irrtum, dab die
Landfriedensbestrebuugen schon im Februar 1414 begonnen hatten, vgl. W e i g e l ,  S. 7 ff.
5) K. A. VII., Nr. 147. W e ig e l ,  10 ff. —  (i) W e ig e l ,  Pickenbach, richtig aber so; es is
dies Bickenbach bei Pfungstadt im heutigen Hesseu; K. A. VIII., Nr. 301. Art. 8 : Bickenbacb.

7) W e ig e l ,  S. 12. — «) Ebd. S. 14. — 9) R. A. VII., Nr. 150. — 10) Ebd., Nr. 150, 100.
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wie dies ja aucli schon in NUrnberg der Fali war. Zu Konstanz wollten sie 
darni Heric.hr erstatten. Die Verhandlungen wurden daher vertagt, nachdem 
Konig Siegmund den Stadten behufs Besprechung hei den Raten seinen 
Wunschzettel zur Landfriedenssache eingehandigt liatte.1)

Der Ausfiilirung des koniglichen Projekts stand nicht bloC das Mifi- 
trauen der Stande im Wege, sondern aucli die Gefahr, dabei die schon vor- 
handenen, zahlreichen Landfriedenseinungen zu durchkreuzen, woraus eine 
unabsehbare Meuge von Konilikten erwachsen konnte. Ja man kann mit 
Recht annehmen, dali Reichsfursten, wie Ludwig von der Pfalz und Eberhard 
von Wtirttemberg, es mit dem Landfrieden niclit sonderlich ernst ineinten 
oder sieli mindestens uber die Tragweite ihres Handelns nicht klar waren. 
wenn sie a-leiclizeitigr dem Landfriedensbunde der schwiibischen Stadtc und 
dem koniglichen Landfrieden angehiiren wollten.'* 2)

x\ber aucli ein Passus des koniglichen Yorschlages selbst gab den Stadten 
Anlafi zu Bedenken: der von der wechselseitigen Ililfeleistung der einzelnen 
Landfriedensbezirke; davon befiirchteten sie Verwicklung in weit ausgrei- 
lende Kriege auf einem ihren Interessen fremden Boden, was schon auf der 
dem Reichstagu zu Konstanz vorangehenden St;idteversaminlung zu Strafiburg 
(18. Jilnner 1415) und spater noch deutlicher zum Ausdruck kam.3)

Zu K o n s t a n z  wiederholte der Konig seine Yorschliige4) und die Stiidte 
gingen auf dereń Erorterung ein, worauf der Konig sein Programm unter 
Mitwirkung des Płalzgrafen ’) in eine bestimmtere Form brachte.1’) Der 
wesentlichste Punkt desselben igt die geplante Einrichtung von vier Land- 
friedenskreisen; dartiber sollte in einer auf den 17. Marz 1415 angesetzten 
Tagung beraten werden und in dieser sollten die (eventuełl ahgeanderten) 
Bestiminungen Gesetzeskraft erlangen.

Nun handelte es sich aber hier nicht mehr wie in Heilbronn lediglich 
um den Landfrieden. So wie dieser den Wohlstand der Stiidte hehen und 
ihre Machtstellung fordem konnte, so zielte jetzt der P l an  ein es neuen 
g r o  Cen S t a d t e b u n d e s ,  mit dem Siegmund nun plotzlich hervortrat,7) 
darauf ab, dic konigliche Macht durch die stftdtische zu lieben. Denn der 
Bund sollte unter des Konigs Protektorat stehen, um also politiscli wie 
linanzioll dessen Interessen zu dienen. Gegen wen Siegmunds Absichten ihre 
Spitze kehrten, lehrt die Absetzung Wenzels und die Geschichte des Mar- 
haclier Bundes: die Selbstherrliehkeit der territorialen Machthaber sollte ein- 
geschrankt, die Zentralgewalt gestilrkt werden.

Die Antwort der Stadte auf die ersten8) Vorschliige des Konigs ent- 
sprach dessen Erwartungen nur wenig.9) Die schwiibischen Stiidte, ehrlicher 
ais Eberhard von Wiłrttemberg und Ludwig von der Pfalz, wiesen auf ilir 
Biindnis mit diesem hin10) und ihre Boten erkliirten sich zu Abmachungen 
hinsichtlich des proponierten Stadtebundes fiir nicht bevollmachtigt. Mainz, 
Speyer, Frankfurt und wohl aucli andere11) verlangten in richtiger Erwilgung 
der vielseitigen Inanspruchnahme des Konigs die E i n s e t z u n g  e i nes

v) Ebd., Nr. 178. W e ig e l ,  S. 18. — 2) R. A. VII. Einl. S. 257, lit. B. — 3) Ebd., Nr. 180.
— 4) 1{. A. VII., Nr. 181. —  5 *) Ebd., Einl. S. 262. —  Ebd., Nr. 182. — 7) Ebd., Nr 181, Art.
2 : So meinen die von Augspurg1, Ulme und andere . . . .  unser Herre der konig babę in zu 
lleiłpron und Spire (Zusammenkunft des Konigs mit Johann von Mainz und Bernhard von Ba-
den) gesagit von einem lantfrieden und nit von buntnisse. — 8) Vgl. dartiber W e ig e ls  Polemik.
S. 26. 29, Anm. 1 u. S. 31. — '') Fiir die von K e r le r ,  R. A. VIII., Einl., S. 262, Zeile 4 ff., auf-
gestellte Behauptung ist wohl Nr. 181 keiu ausreichender Beleg; vgl. Nr. 159 und hier S. 10
unten. -  10) Ebd., Nr. 181, Art. 2. — n ) Begriindung bei W e ig e l ,  S. 28.
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R e i e h s s t a t t h a l t e r s n n d  e i n e s s t a d t i s c h e n A u s s c h u s s e s  zu dessen 
Untersttitzung bei der Schlichtung von Streitigkeiten.ł)

Der nene Landfriede sollte aufier den im Heilbronner Programm ent- 
haltenen Landscliaften Franken, Schwaben. Elsafi und den Rheinlanden aneh 
Tbilringen und Meifien nmfassen.2) Jeder der vier Landfriedenskreise sollte 
einem Hauptmanne uuterstellt werden und diese vier Hauptleute wieder einem 
„gemeinen Hauptmann-', dessen Stellung also ungefahr der des von Mainz, 
Speyer und Frankfurt yerlangten Reichsstatthalters gleichgekommen ware.

In den sUidtischen Gutachten iiber das koniglielie Programm begegnen 
uns zwei wesentlicli verschiedene Standpunkte. Bciden gerneinsam ist der 
Widerstand gegen die von Siegmund in Aussicht genommene Hilfeleistung 
nach dem Gegenseitigkeitsprinzipe; dieser richtet sieli insbesondere gegen 
Hessen, MeiBen und Thiiringen,8) also gegen den yierten Kreis, der friiher 
ignoriert worden war, ais ob er gewissermafien Landscliaften „zwciter Gute^ 
umfafite. Aber walirend die scliwabischen1) Stadte sieli gegen die Einsetzung 
des Oberhauptmannes aussprachen/’) yerlangten Mainz, Speyer, Worms, 
Frankfurt, Friedberg, Efilingen, Ileilbronn, Rotweil, Wimpfen und Weinsberg 
im Gegensatze zu dem konigliehen Yorschlag in jedem Kreise zwei getrennte 
< >rganisationen, dereń eine die Stadte, die andere die tibrigen Stiinde umscbliefien 
sollte und ftir jede der beiden einen besonderen Hauptmann;<!) und diese 
aeht paarweise rivalisierenden Hauptleute von Ubergriffen in die Kompetenz- 
spbśire ihres Kollegen im Landfriedenskreise abzuhalten, ware die Aufgabe 
der gewifi niebt beneidenswerten Stellung des Oberhauptmannes gewesen!

Die Verhandlungenkamen nun nicht zum Abscblusse; denn dieVorgl in ge 
a u f  dem K o n z i l  absorbierten alle Tiitigkeit des Kiinigs, so dafi er die auf 
den 17. Marz anberaumte Fortsetzung des Reichstages auf einen spateren 
Termin verscliieben rnufite.7)

Ais Siegmund nacli dem Siiden aufbracb, um Papst Benedikt X I I I .  zur 
Abdankung zu bewegen, yerspracb er die Abhaltung eines Reichstages bald 
nacli seiner Riickkebr8) u. zw. zu Uberlingen/’) Dann yerging gerade 
ein Jahr, ehe sich der Konig —  von Calais aus — wieder an die Stadte 
wandte; aber der jetzt geplante Tag zu Rense10) kam aucli nicht zu stande. 
Am 27. Janner 1417 traf Siegmund wieder in Konstanz ein, worauf der 
Reicbstag bald wieder zusammentrat.

Inzwischen hatten die Stadte  auf eine zu Strafiburg Ende 1415 gegebene 
Anregung hin am 1. Juli des f. J. zu H e i l b r o n n  einen ungewobnlich stark 
besuchten Tag abgehalten. Es zeigte sieli hier ein bisher nocb nicht beobach- 
tetes Entgegenkommen der Stadte gegen die Reformplane und eine seltene 
Eimntitigkeit der Meinungen. Im tibrigen sind die von den Stiidten aufge- 
stellten Forderungen, ftir dereń Erfullung sie das Landfriedenswerk zu fordem 
yersprachen, oline wesentlichen Belang ftir die spateren Yerhandlungen 
geblieben1L) ; nur eine zu Konstanz abgebaltene Konferenz der Strafiburger, 
der schwabischen und bodenseeischen Stiidteboten befafite sieli nocbmals 
darnit.13) Yon geplanten Stadtetagen zu Strafiburg und Basel yerlautet nichts 
weiteres; doch muli auf einem dieser Tage iiber Siegmunds Yorscbliige 
nocbmals debattiert worden sein. '•■) * VII

J) K. A. VII,, Nr. 181, Art. 1. — 2) Ebd. Nr. 182. Art. 1. Ilie vier Kreise umfassen: 1. Rhein- 
lande. KlsaiB, Wetterau; 2. Schwaben; 3. Franken; 4. Thiiringen, Meifien, Hessen. — 3) R. A. VII., 
Nr. 184 und Nr. 185, Art. 2. —  «) Elid. Nr. 184, Anm. 2. — ‘ ) Ebd. Nr. 184, Art. 2. —  6) R. A.
VII , Nr. 185, Art. 1 und 6. — 7) Ja sogar erst nach Schlub des Konzils, dessen Dauer Sieg
mund offenbar nnterschatzte, sollte der Reicbstag zusammenp-eten; ebd., Nr. 187. — “) li. A. 
VII., Nr 194. — 9) Ebd., Nr. 195. — 10) Ebd., Nr. 190. W e ig e l ,  S. 44. — n ) Ausfiihrlicher 
dar iiber W e ig e l ,  S 43 f. — 12) E. A. VII., Nr. 209. — I3) Ebd., Nr. 210 und S. 291 (Einltg).



Wiihrend der Abwesenheit des Kdnigs waren auch die Kurftirsten in 
der Landfriedenssache tatig. jedoch —  im Gegensatze zu den Stfidten, die 
sich imrder gehorsam mit der Bcsprechung der kijniglichen Yorschhige 
befafiten — in einein der Autoritfit des Reichsoberhauptes nicht sonderlieh 
giinstigen Sinne.

Am 23. September 1416 schlossen die rlieiniscben Ku r f t i r s t e n  z u 
Bi ng  en ein L a n d f r i e d e n s b t i n d n i s  „gegen jedermann, zur Aufrecht- 
erhaltung ihrer Rechte und Privilegien: alłe Streitsachen zwischen ilinen 
selbst und ihren Mannen, Burgleuten und Dienern sollten fortan friedlich 
beigelegt werden : der Rbein und seine Strafien sollten frei sein fiir jeden, 
der sie oder einen von ibnen um Geleit angehen wtirde. Unfrieden und 
Gewalttat in ihren Territorien verpflichten sie sieli zu bestrafen11.1) So sehr 
dieses Landfriedensbtindnis einerseits der Sache des gemeinen Friedens niitzen 
konnte, so entbelirt es docli keiueswegs eines gewissen, der konigliclien 
Autoritat abtraglichen Beigeschmaeks. Es war damit der Anfang zu einer 
neuerlichen Koalition der Kurfursten gegen das Reicbsoberhaupt gemacht.

Eine weitere Festigung erfnhr dann dieser Kurftirstenbund zu Boppard 
(7. Marz 1417), also um die Zeit, da die Yerhandlungen auf dem Reiebstage 
zu Konstanz fortgesetzt werden sollten. Wir werden selien, wie gefahrlicb 
fur Siegmund diese Regungen kurfiirstliclier Selbstherrlichkeit wurden. Da 
sie jedoch mit der Reichsreforin nur lose zusarninenhiingen. soli ihrer nur 
in Kurze weitor unten gedaclit werden. Zunitchst kehren wir zu dem Reiclis- 
tage von Konstanz zuriick.

Wie schon erwahnt, sollten die Verhandlungen uber die kuniglichen 
Yorschlage und die Wtinsche der Stadte ani 17. Marz fortgesetzt und durcli 
bindende Beschliisse beendigt werden. Dazu kam es nicht mehr. Auf eine 
Konferenz schwiibischer und frankiseher Stlidteboten am 7. Miirz2) folgten 
neuerliche Yerhandlungen mit dem Kiinig.3) Uber ihren Effekt wissen wir 
nur so viel, dat) die Erklarung der Stlidteboten. fiir die Angelegenheit der 
Aclitung Friedrichs von Osterreich keine VolImacht zur Abgahe einer Zusage 
wegen der Beteiligung an der Exekution zu besitzen, die Anberaumung eines 
neuen Tages fiir den 31. Miirz nach Ulm notwendig machte, von dessen 
tatsachlicher Abhaltung nichts weiter verlautet.4) SchlieĆlich nahm der weitere 
Yerlauf des Konzils und der damit zusammenhangenden Ereignisse alle 
Aufmerksamkeit Siegmunds in Anspruch und die Landfriedensreform blieb in 
suspenso. „So bildete denn der damals im Herbste 1414 auf drei Jahre 
abgeschlossene Froyinziallandfriede fiir Franken das einzige wirkliche 
Resultat, das Siegmund nach den jahrelangen Unterhandlungen zu verzeichnen 
hatte, aber auch der lief jetzt ab und wir haben keine Nachricht, ob er 
erneuert wurde oder nicht. Von einem auf den 4. September 1418 ein- 
berufenen Stadtetag zu Ulm wissen wir weiter gar nichts.u)

Wir haben nun neuerlich der kurftirstlichen Tatigkeit in Landfriedens- 
saclien zu gedenken. Am 2. August 1417 schlossen die rlieiniscben Kurftirsten 
in K o b 1 e n z mit Herzog Reinald von Geldern, Herzog Adolf von Berg 
und anderen Herren einen auf die Bingener Einung vom 23. September 1416 
(s. o.) zuriickgehenden L a n d f r i e d e n s b u n d  ab, der sich tiber das ganze 
Rheinland erstreckt, aber nur auf Fiirsten und Herren Anwendung findet.7)

■) E b e rh a r d , S. 86 f. — 2) K. A. VII., Nr. 216. —  s) Die von W e ig e l ,  S. 49, auf- 
gestellto Behauptung-, „dafi der Konig’ hier die zu Heilbronn aufgesetzten Artikel gaiadig1 auf- 
genommen habe,“ findet meines Erachtens ans dem dort zitierten Stiicke R. A. VII., Nr. 213, keine 
geniigende Begriiiulung. — 4) li. A. VII., Nr. 216. — :’) W e ig e l ,  am Schlusse S. 58. — 
«) R. A. VII., Nr. 242, W e ig e l .  S. 58. — 7) E b e r h a r d , S. 96.
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Anfangs 1419 yerliefi Siegmund den deutschen Boden, naelidem er 
vorher den Markgrafen Friedrich von Brandenburg (gegen die Ansprtlche 
des Pialzers) zum Reichsverweser ernannt hatte. Die infolgedessen eingetretene 
Spannung zwischen Ludwig v. d. Pfalz und Friedrich fand jedoch durch 
Versohnung zu Mainz und den Abschlufi eines Biindnisses ein baldiges End.e1) 
Der AnlaB zu so schneller Versohnung war hauptsachlich die beiderseitige 
Abneigung gegen die Politik Siegmunds im Nordosten des Ileiches. Der 
rheinische Bund blieb aucli weiterhin in reger Tatigkeit und ihm ist es zu 
danken, dali in jener Zeit im Westen Deutschlands einigermaben Kuhe und 
Frieden herrschte. Die dauernde Abwesenheit des Konigs begunstigte die 
wachsende Bedeutung des Kurfurstenbundes. Auf den verschiedenen Tagungen, 
die unter der Statthalterschaft Friedrichs stattfanden, wie auch auf dem 
Reichstage zu Breslau 1420 wurde die Reichsreform nicht beriihrt.

Auf dem T a g e  z u B o p p a r d  im Marz 1421 versuchten die Kurfursten 
zum erstenmal, die Leitung der Reichsangelegenheiten selbstilndig ais 
mindestens gleichberechtigter Faktor neben dem Kenig in die Hand zu 
nehmen. In einem von hier an verschiedene Reichsstadte gerichteten 
Schreiben2) stellen sich die rheinischen Kurfursten ais die Vertreter des 
Reiches und seiner Interessen hin, den Kenig nur beilaufig erw&hnend, die 
Mitkurfursten aber ganz tłbergehend.

Da Siegmund auf dem Reichstage zu Niirnberg, April 1421, nicht 
erschien, fanden sie wieder Gelegenheit. selbstiindig vorzugehen und sich ais 
die Zentralgewalt aufzuspielen. Nach Erneuerung des Bundes vom 7. Marz 
1417 schlossen sie einen solchen zur Unterdrtickung der hussitischen Lehre 
in ihren Landen und zogen auch andere Reichsstande in diesen liinein. Die 
Stadte aber hielten sieh ferne.3) Ende Mai 1421 b e s c h l o s s e n  die  Kur -  
f i i r s ten zu O b e r w e s e l  den R e i c h s k r i e g  g egen  die Huss i t enund 
stellten sich so an die Spitze der nationalen Bewegung, was eine weitere 
Erhohung ihrer Autoritat zum Schaden der koniglichen bedeutet. An den 
beiden folgenden Kurfiirstentagen zu Mainz (29. Juni) und zu Boppard 
(19. Juli) nahmen sogar kenigliche Gesandte teil;4) es ist ais ob Kurfursten 
und Kenig die Rolle getauscht hatten.

Nach dem Miblingen des bohmischen Feldzuges vom Jahre 1421 kamen 
die rheinischen Kurfursten und mit ihnen Friedrich von Brandenburg im 
Janner 1422 wieder in Frankfurt zusammen. Die Yerhandlungen blieben 
geheim. Jedenfalls ist hier die Absendung des Kblner Erzbischofs an den 
Kbnig beschlossen worden;5) der Ku rfurst soli te Siegmund zur Berufung eines 
Reichstages nach Regensburg bewegen und ihm fur den Fali, daC Siegmund 
den Reichsangelegenheiten nicht die von den rheinischen Machthabern ge- 
wiinschte Aufmerksamkeit schenke wolle, eine Art Ultimatum zu stellen. 
Da aber Siegmund seine Zusage betreffs baldiger Einberufung eines Reichs
tages brach, beriefen die Kurfursten eigenmachtig von Wesel aus einen 
Reichstag nach Niirnberg auf den 15. Juli 1422.i;) So hatte es Siegmund 
grobenteils selbst yerschuldet, wenn ein wiclitiges Recht der Krone von den 
Kurfursten angetastet wurde. Er hielt nun anfanglich an Regensburg 
ais Verhandlungsort fest, sah aber bald die Unmoglichkeit des Wider- 
standes ein und vollendete die Kapitulation des Konigtums vor den Wahl- 
fiirsten, indem er selbst am 26. Juli in Niirnberg erschien.7) Der Bopparder 
Bund triumphierte. Siegmund versohnte sich nun mit seinen beiden Haupt-

l) Uber diesen Konflikt s. Eberhard. S. 111 tt. — -’) B r a n d e n b u r g ', Friedrich I. von 
Brandenburg, S. Iii3 f. — 3) E b e r h a r d , S. 1 2 3 .— 4) E b e r h a r d . S. 124. — 5) B ra n d e n 
b u rg , S. 137. —  6) R. A. VIII., Nr. 111. — 7) Ebd., Nr. 127.
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gegnern, dem Pfiilzer und dem Brandenburger. Nun wurde fur den bohmischen 
Feldzug auf dem Papier viel bewilligt; das faktische Ergebnis aber blieb weit 
dahinter zurttck.1) Die Kurflirsten erliefien, ais ob sie die Zentralgewalt repriisen- 
tierten, das Reichskriegsgesetz, scharften piinktliche Beobachtung desselben ein 
u. s. w. Siegmund konnie oder mufite sieli darauf beschranken, seine Zustim- 
Befehle der geben und den Reichsstanden zu gebieten, sich in allem an die 
mnng zu Kurfiirsten zu lialten!2)

Doeb Siegmund, der glatte Diplomat, versuchte seine Niederlage auf 
Umwegen wettzumachen. Offenbar war er nach Niirnberg mit der Absicht, 
gekommen, die kurfurstliche Opposition zu brechen.3) Er spielte nun Stiidte 
und Ritter gegen sie aus und versuchte Ritterbtindnisse, wie auch einen groBen 
Stadtebund zu inaugurieren, letzterer sollte wie der 1415 geplante sieli seines 
Protektorats erfreuen. Es schien, ais ob die Stlłdtefreundlichkeit, dereń er sieli 
vor dem Frankfurter Ratę so laut geruhmt,4) das treibende Element seiner Politik 
wiire; aber seine Hintergedanken waren auch ftir die schwerfiilligen Stadteboten 
durchleuchtend genug. Darum scheiterten seine Bemtihungen.5) <Um aber doch 
wenigstens einen Streich gegen die rheinischen Oligarchen zu fiihren, ernannte er 
nun den Erzbischof von Mainz auf zehn Jahre zu seinem Statthalter im Reiche 
mit ausgedehnten Vollmachten6) und trtibte so das Wasserlein der Bopparder 
Bundesgenossen. Doch die Gemeinsamkeit ihrer Interessen war zu stark, ais 
dafi die bevorzugte Stellung eines der Ihrigen sie andauernd zu entzweien 
vermocht hiitte und nach der Riickkehr des Pfalzers aus PreuBen bewogen 
sie den Mainzer Erzbischof Konrad, einem Schiedspruche der beiden anderen 
geistlichen Kurfiirsten gemafi, sein Reichsvikariat niederzulegen; sie wagten 
es also, einen Regierungsakt des Kbnigs einfach umzustofien. Zugleich ward 
die Bundesorganisation durch Festsetzung eines Programms gefestigt.7)

Inzwischen wurde auch die Grtindung neuer Landfriedensverbande, die 
nun auch die Stadte mit umfassen sollten, eifrig betrieben. So kam ein Land- 
friede fiir Franken und Bayern zu stande, der dann von Siegmund am
24. November 1423 bestatigt und verkiindet wurde.8)

In demselben Jahre begegnen wir einem neuen Faktum kurfiirstlicher 
AnmaBung. Jetzt, da Siegmund einen neuerlichen Feldzug gegen die Hussiten 
zu stande bringen wollte, urgierte die rkeinische Oligarchie die Reichsreform, 
insbesondere den allgemeinen Landfrieden, den der Konig in den Jahren 
1414— 1417 vergeblich aufzurichten sich bemiiht hatte; sie lud daher die Stadte 
zweimal auf den 4, .luli9) und zum 24. August10) nach Frankfurt; aber 
infolge der Unschliissigkeit und vielfach ablehnenden Haltung der Stiidte 
wurde, von dem erwiihnten frankisch-bayrischen Landfrieden abgesehen, 
nichts erzielt.

Aus dem nunmehrigen Verhalten der Kurfiirsten gegeniiber der Auf- 
forderung des Konigs, gegen die Hussiten Hilfe zu leisten,11) wie auch aus 
ihrem Nichterscheinen auf dem von Siegmund berufenen Frankfurter Tage 
(November 1423) erhellt zur Gentige, wie selir ihre Opposition sich befestigt 
hatte. Sie erstrebten eine Erweiterung ihrer Rechte.12) wie sie oine solclie 
schon 1399 einrnal versucht und seit der Aufrichtung des Bopparder Bundes 
1417 stetig verfolgt hatten. Sie wollten die ganze Regierungsgewalt mit dem 
Konig teilen, ihn kontrollieren, seine Regierung von sich abhiingig machen.13)

9  B ra n d e n b u rg , S. 151, E. A. VIII., Nr. 150. — 2) R. A. VIII., Nr. 127. — 3) E. A.
VII., Nr. 179. — 4) B ra n d e n b u rg , S. 151. — s) R. A. VIII. Nr. 1G4. — c) B r a n d e n b u r g ,
S. 107, E b e rh a rd , S. 139. — 7) Vgl. w. u. S. 17. — 8) E A. V III , S. 277 f. u. Nr. 240,
241. — 9) Ebd., S. 279 If, u. Nr. 255. — l0) E b e r h a r d , S. 143 ff.
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Immer offener hatten sie sich in den letzten Jahren die Anteilnalime an 
derselben angemafit, ja sogar, wie wir geselien liaben, einen kbniglichen Akt 
einfach umgestofien.1) Sie grlindeten an des Konigs Statt Laudfriedens- 
verbfinde und revindizierten gefahrdetes Reichsgut.

Nun galt es aber, die angemafiten und tatsaehllch getibten Reclite aucb 
theoretisch zu behaupten und sich verbriefen zu lassen. Zur Erlangnng 
eines diesbeziiglichen Reichsgesetzes mufiten die rheiniscben Kurfursten nun 
aber auch ihre beiden Kollegen im Osten zu gewinnen trachten. Die Griinde 
z u erortern, welcbe den Markgrafen von Brandenburg und den neuen (seit
6. Janner 1426) Landesberrn von Sacbsen zum engen Anschlufi an den rliei- 
niscben Bund bewogen, ist bier nicht Raum genug.2) Es bildete sieli also aus 
dem Bopparder ein a l l g e m e i n e r  Kur f i i r s t enbund ,  von dem nur die 
bohmische Kur selbstverstfindlicherweise ausgeschlossen blieb; dieser strebte 
jetzt, Regierung und Reicbsreform obne Rticksielit auf die konigliche Priiro- 
gative selbstandig in die Hand zu nebmen: das war Ziel und Zweck des am
17. Janner 1424 abgeschlossenen K u r v e r e i n e s  v o n  Bi ngen .  3)

Der Bi nger  K u r v e i n  ist ein Bund der Kurfursten auf Lebenszeit. 
fur ihre Nacbkommen und Erben, also ein Bund fur die Dauer. Sie ver- 
pflicbten sieli darin gegen die Ketzer vorzugehen, keinen Krieg gegen- 
einander zu fiihren, Irrungen durcli Schiedsgericbte zu beseitigen, einander 
Recht und Besitz zu garantieren und zu schiitzen, einem etwaigen Scbisma 
gegeniiber selbstandig Stellung zu nebmen, jeden Ansprueb von anderer 
Seite abzuwehren und einbellig Widerstand zu leisten. Bei alledem wollen 
sie in Gemeinscbaft mit dem Konig bandeln, aber nur insoweit ■— wie sie 
durchblieken lassen — , dafi er ihr Beirat sei.

Wir kebren nun zu Siegmunds Bemuhungen um die Aufrichtung des 
Landfriedens zuriick. Ais der Konig Anfang 1419 den deutseben Boden 
verliefi, konnte das grofi angelegte Landfriedenswerk yorlaufig ais vollig 
gescheitert gelten. In den folgenden Jahren driingte der groBe bobinische 
National- und Glaubenskrieg, der sieli an das Auftreten des Johannes Hus 
kniipft, das Interesse fiir die Reichsreform in den Hintergrund. Dooh kam 
der Landfriede fast auf allen stfindischen Tagen, wenigstens nebenher, zur 
Erorterung.

Das unverkennbare Streben Siegmunds, die Autoritftt des Kbnigtums 
zu heben, stieB begreiflicherweise auf den Widerstand der Kurfursten. Die 
Landfriedenssache bildet daher auch, wie wir geseben haben, fiir beide Teile 
einen Angrififspunkt in dem Kampfe zwiseben Kiinigtum und Kurfursten, 
beide Parteien sueben das Reformwerk in den Dienst ibrer rivalisierenden 
Interessen zu stellen. DaB daraus fiir den Landfrieden selbst kein Nutzen 
erwachsen konnte, liegt auf der Hand. Vor allem aber batte dies das Scheiteru 
der grofien Reicbsfriedensplane Siegmunds im Gefolge.

Naturgemfi.fi naherte sich Siegmund, dessen Beziebungen zu den Kur
fursten nach dem Seheitern des bohmischen Feldzuges 1421 besonders ge- 
spannte waren, wieder den Stildten- und diese sagten auf dem Reichstage zu 
Frankfurt (August 1422) dem Konig Hilfe fiir den bohmischen Krieg zu, 
falls er geneigt wfire, die Febden in Bayern, Franken und am Rbein abzu-

S. o. S. 15. — 2) Vgi. B r a n d e n b a r g , S. 156— 170; E b e r h a r d , S. 145— 150. — 
3) Vgl. L in d n e r ,  Deutsche Gesehichte u. d. Habsb. u. Lux. II, S. 338— 342: ders. Mitt. d. 
Inst. f. O. Geschichtsf. XIII, 394— 410: L in d n e r  u. H e u e r , Zum Binger Kurverein, Er- 
widerung u. Replik, D. Ztsehr. f. Geschichtswissensch., IX. Die yielfach falschen Ansichten 
L in d n e r s  und zum Teil auch H e u e r s  hat B r a n d e n b u r g  (Der Binger Kurrerein in seiner 
verfassungsgeschichti. Bedeutung, D. Z. f. Geschichtswissensch., XI, S. 63— 89), treliend wdderlegt.



stellen und einen Landfrieden aufzuricliten. ‘) Zunachst war es also elier den 
Stadten ais jenem um die Fortsetzung des zu Niirnberg, Heilbronn und 
Konstanz begonnenen und nun sclion lange aufgeschobenen Friedenswerkes 
zu tun. In der Tat erging aueh vom Kbnig an die an den Fehden beteiligten 
Stande die Aufforderung zur Waffenruhe,2) unterstiitzt durch die Banndrohung 
des papstlichen Legaten.3) Auch im Norden des Reiches suchte Siegmund 
zwiscben dem Danenkonig und den Hansestadten Frieden zu stiften.4)

Um diese Zeit begegnen uns aucli Anzeichen eines beabsichtigten 
Zusammenschlusses der Reichsstadte im El sali. am Rhein, in der Wetterau, 
in Schwaben, Franken und im Breisgau;5) die Initiative hiezu ging vom 
Konig aus.°) Auch die Ritterschaft ermunterte dieser zum Abschlusse von 
Biindnissen unter sich und mit den Reichsstftdten, um die Fiirsten zu isolieren.7) 
Die Landfriedensfrage aber blieb trotz aller Versprechungen Sieginunds ungeliist.

Im folgenden Jahre entfalteten nun die Kurfiirsten, wie wir schon kurz 
erwahnt haben, eine lebhafte Tiitigkeit zu Gunsten der Befriedung der Lande. 
Auf dem Fiirsten- und Stadtetage zu Frankfurt im Juli 14238) ward iiber 
einen Landfriedensbund verhandelt,°) aber ohne Resultat, und ein zweiter 
Tag ebendaselbst, 24. August, sollte die Yerhandlungen fortsetzen. Die Ent- 
wiirfe fur diesen Landfrieden10 *) lehnen sich sehr an den Landfrieden von
1.898 fur die Rheinlaude und die Wetterau11) an. Kach einem anderen Yor- 
schlage sollten vier Landfriedenskreise, ein rheinischer, ein schwabischer, 
ein frankischer und ein elsassischer geschaffen und diese Organisation unter 
die Aufsicht des Kiinigs gestellt werden;13) wieder ein anderer Entwurf 'ging 
von den beiden Herzogen von Bayern-Mtinchen aus.13)

Das weitere Schicksal des rheinisch-wetterauischen Landfriedens ist 
giinzlich unbekannt;14) hingegen ward ein solcher fur F r a n k e n  und 
B a y e r n  vereinbart und von Siegmund, wie schon oben15) erwahnt, ver- 
kiindet.16) Dieser lelmt sich an den frankischen Landfrieden von 1414 an. 
Wie wir wissen, hatte dieser seinerzeit keineswegs allgemeinen Beifall ge- 
fundeu.17) Kein Wunder also, wenn der neue bayriseh-frankische Landfriede, 
dem ohnehin eine nur dreijahrige Dauer zubemessen ward, von Anfang an 
unter der widerstrebenden, ja feindseligen Haltung des frankischen Adels und 
vieler Stiidte18) sowie der Mehrzahl der bayrischen Herzoge zu leiden hatte; 
iiberdies kollidierte er mit einer zu Niirnberg geschlossenen Einung zwischen 
dem Markgrafen und dem Herzog Ludwig von Bayern-Ingolstadt.19)

So endete also auch die grofte kurfiirstliche Landfriedensaktion mit 
einem regelrechten Fiasko. Schon im folgenden Jahre werden wieder Klagen 
iiber die zunehmende Unsicherheit der StraGen in Franken20) und in der 
Wetterau21) laut. Auch in Bayern beginnen die Fehden von neuem.22)

Die nun folgenden Reichstage zu Wien (Janner 1425 und Februar 1420), 
Niirnberg (Mai—Juni 1426), Frankfurt (April—Mai 1427), der Kurfiirstentag 
zu Bingen (Mai 1428) sowie die Tage zu Speyer (Mai—Juni), Aschaffenburg 
(August) und Worms (Oktober 1429), ferner die Reichstage zu PreCburg 
(Dezeniber 1429) und Niirnberg (Februar, Miirz 1430) bieten eine ganze Serie 
erfolgloser Lan dfriedensverhandlungen.

ł) R. A. VIII., Nr. 131, 136. - 2)Ebd.,N r. 170. — 3) Ebd., Nr. 171. — 4)Ebd.,Nr. 179. — s) R.
A. VIII., Nr. 180. — Ebd., Nr. 131, Nachschrift. — 7) Ebd., Nr. 181. — b) War von den Kur
fursten (!) einberufen worden, vgl. S. 15. — '•') R. A. VIII., Nr. 257. —- 10) R. A. VIII., Nr. 266 bis
270. — n ) Ebd., III., Nr. 15. — 12) Ebd., VIII., Nr. 272 (insbes. Zeile 17!) — 13) Ebd., Nr. 276. —
14) Ebd., Einleitung, S. 281. — 15) S. 15. — 16) R. A. VIII., Nr. 278, am 24. November von Weifien-
burg in Ungarn aus. —  17) S. o. S. 11; iiber die Unterschiede zwischen den beiden Texten,
s. R. A. VIII., S. 280 (Einleitg.). — 18) R. A. VIII., S. 281 (Einleitg.). — 19) Ebd., Nr. 282; der
diesbeziigl. Artikel Nr. 278, Art. 49. — 20) Ebd.. Nr. 319. — 21) Ebd., Nr. 326. 22) Ebd., Nr. 393



Fur den K e i c h s t a g  zu W i e n  1425 bereitete Siegmund einen weit- 
austebenden Reformplan vor, er meinte, da fi es „notdurftig ware, das alte 
Recht, Gericht nnd die lobliche alte gute Gewohnheit, die leider in deutschen 
Landen unterdriickt und fast vertilgt seien“ , wieder zu beben und aufzurichten. 
Alle Febden sollten eingestellt und die Friedensstorer nacb einem neu zu 
schaffenden Strafgesetz behandelt werden.') Da aber der Reichstag in Ab- 
wesenbeit der Kurfiirsten, dereń Verhaltnis zu Siegmund ja sebr gespannt 
war, vor sieli ging, Siegmund selbst auch die Sache nicht gar ernst nabm — 
es bandelte sieb ihm mehr darum, die Stiidte zu kbdern, um sie gegen die 
Fursten auszuspielen — , da ferner der Reicbstag sebon nach 14tagiger Dauer 
gescblossen wurde,2 *) konnte begreiflieberweise dabei nicbts berauskommen. 
Auf dem zweiten Wiener Reichstage (1426) sebeint die Landfriedensfrage 
gar nicht bertibrt worden zu sein.8)

Auf dem Reichstage zu Niirnberg, Mai—Juni 1426, trugen die Kurfiirsten, 
die sich jetzt ais die Stellvertreter des Konigs und die Yerfechter seiner 
Absicbten gerierten,4) die Landfriedensplane desselben den Stadten vor,6) 
aber diese verhinderten, wie schon so oft, die BeschluBfassung dureb ibren 
passiven Widerstaud und die Unselbstandigkeit und Hilfslosigkeit ibrer Boten, 
die keinen Schritt vorwarts wagten, ohne vorher die Willensmeinung der llate 
eingebolt zu baben.

Auch wahrend der andauernden Abwesenbeit Siegmunds rubte die 
Landfriedenssache nicht vullig.

Auf dem R e i c h s t a g e ' 1) z u F r a n k f u r t  im Dezember 1427 wurde 
neuerlich tiber die „generalis pax proyincie seu patrie, yulgariter lantfriden 
(beziebungsweise Reichs - Landfrieden) nuncupata” verhandelt,7) aber obne 
Erfolg,8) u. zw. wieder durch Yerschulden der Stiidte. Audi Siegmund selbst 
befabte sich im Jahre 1428, obwohl in Abwesenbeit vom Reiche, unter vielen 
anderen Projekten auch mit einem neuen Landfriedensplane.9)

Im folgenden Jahre entwickelten wieder die K u r f i i r s t e n  eine lebhafte 
Tatigkeit zur Herstellung eines Biindnisses zwiseben Fursten und Stadten, 
um dem Febde- und Rauberunwesen einen Darnin zu setzen. Es fanden da 
nicht weniger ais d r e i z e h n  teils blofi von Fursten oder Stadten, teils von 
beiden Teilen besuchte Y e r s a m m l u n g e n  statt; unter diesen sind die 
sebon oben 10) erwahnten drei Fursten- und Stadtetage von Speyer 
(Mai—Juni), Ascbalfenburg (August) und Worms (Oktober) die wieb- 
tigsten.

Diese unter dem frischen Eindrucke frecher rauberiseber Uberfalle ins 
Werk gesetzte Aktion krankte von allem Anfange an dem Ubelstande, dafi 
sie von den Fiirsten mit volliger Ignorierung der koniglich.cn Autoritat ins 
Werk gesetzt worden war, so dafi Siegmund erst auf Umwegen davon erfuhr.n ) 
Dariiber erbittert, intrigierte er bei den Stadten gegen die Kurfiirsten und 
dereń Anhang.12) Aus diesem Grunde und dem oberwiihnten — niimlicb wegen 
der unglaublich zauderhaften, kleinlichen, unschliissigen und miCtrauiscben 
Haltung (ich mocbte fast sagen Feigheit) der Stiidte — endete auch diese 
Aktion ohne Ergebnis.

>) R. A. VIII., Nr. 331. —  2) R. A. VIir., S. 337(EinIeit!f.). — s) Die ebenda Nr. 364
angedeuteten Spuren einer kurfurstlichen Landfriedensaktion sind fiir den Keichstag ohne Belang.

4) Ebd., S. 452 (Einltg.). — 5) Ebd., Nr. 401. — '’) Uber die Bezeichnung dieses Tages ais
„Reichstag“ vgl. W e n d t , Der deutsche Retchstag unter Konig Siegmund bis zum Ende der
Reichskriege gegen die H uss, 1410— 1431., Gierkes Unters. z. d. Staats- und Rechtsgesch.
XXX. lid.. S. 5, Anm. 4. —  7) R, A. IX., Nr. 58, 61. — 8) Ebd., Nr. 70. — ;)) Ebd., Nr. 181,
182. — 10j S. 17. — n ) R. A. IX., S. 319 (Einltg.). — Ebd., Nr. 270, 271.
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Es milgen hier die Details, die dasselbe unerfreuliche Bild wie bei den 
friiheren Befriedungsversuchen bieten, so kurz ais moglich abgetan werden. 
Auf dem crsten der drei genannten Tage — zu Speyer — forderte Konrad 
von Mainz die Stadte auf, sich liber eine Tagung behufs Ratschlages liber 
drei den Landfrieden und das Fehdewesen betreffende Punkte *) zu einigen. 
Die oberrheinischen Stadte tagten darauf am 8- Juli zu Schlettstadt liber die 
Aufrichtung eines Landfriedens ftir die beiderseitigen Rbeinuferlande zwischen 
Basel und Weifienburg; natiirlicli wieder obne Resultat.2) Inzwischen sclirieb 
Konrad den Aschaffenburger Tag aus, damit hier die auf dem Kurfiirstentage zu 
Frankfurt (9. Juli) gefafiten Beschliisse durch Zustimmung der Stadte zu 
Rechtskraft erwuchsen. Die oberrheinischen Stiidte 3), Niirnberg.4) Augsburg/’) 
Frankfurt,6) und die schwabischen Stadte7) sagten Beschickung zu, doch 
blieben die Augsburger Boten aus.s) Es scheint hier wirklich ein Strafgesetz 
gegen das Rauberunwesen entworfen worden zu sein,9) aber die Stadteboten 
baten sich auch hier wieder Rucksprache mit den Raten aus.10) Nun sollten 
sich die Stadte, nachdem die oberrheinischen zu Breisach (30. August) die 
mittelrheinischen zu Worms (Anfang September) und die schwabischen zu 
Biberach (4. September) getagt, auf dem groCen gemeinsamen Stadtetage in 
EClingen (8. September) liber die Stellungnahme zu den Speyrer Prograinm- 
punkten einigen: da zeigte sich der widerliche Partikularismus in uppigster 
Bliite.11) Auf dem (5.)12) Wormser Tage, am 2. Oktober 1429, ging infolge 
Absenz der schwabischen und Bodenseestadte, Niirnbergs und Augsburgs,13) 
die ganze Aktion in Briiche. Dali Siegmund hiezu selbst beigetragen hatte, 
indem er die Stadte vor der Annahme des kurflirstlichen Projekts warnte, 
lafit sieli nachweisen;14) gewiB wiiiischte auch er den Landfrieden, aber einen 
Landfriedensbund, der yielleicht alle Stiinde g e g e n  ihn vereinigt hatte. muGte 
er mit allen Mitteln zu vereiteln suchen.

Gewifi liat der Konig hiebei auch den Stadten yersprochen, die Befrie- 
dung der Lande neuerdings selbst in die Hand zu nehmen; denn auf dem 
R e i c h s t a g e  zu P r e f i b u r g  erwarteten die Stadte von ihm diesbeziigliche 
Schritte.15) Aber fur den Kiinig war der Landfriede nur ein Mittel zu einem 
anderen Zw ecke: war die Ordnung in deutsehen Landen hergestellt, so 
konnte er um so leichter seine ganze Aufmerksamkeit den Vorg;ingen in 
Bbhmen widmen; er selbst gab dies ganz offen zu.10) Nun zeigte sich das um- 
gekehrte Spiel der politischen Krafte; jetzt intrigierten die Fiirstcn gegen 
den Kiinig. Wahrend diesmal die Stadte Entgegenkommen bewiesen. wollten 
jene alles auf einen nach Frankfurt oder Niirnberg einzuberufenden Tag 
Ycrschoben wissen. SchlieBlich kam es nicht einmal zur Anberaumung eines 
neuerlichen Reichstages.17)

Aber bald nach Schlali des Prefiburger Tages (13. Dezember), am 18. 
desselben Monats, berief der Konig einen R e i c h s t a g  n a c h  Ni i rnberg  
fiir den 19. Marz 1430.l8) Nach dem Zusammentritte desselben, Ende April, 
fanden es die Kurfiirsten fiir angezeigt, auch ihrerseits eine Einladung zu 
demselben Reichstage und in ebendenselben Angclegenheiten19) ergehen zu 
lassen; wiederum ein Beweis, dafi sie sich ais gleichberechtigten Faktor neben 
dem Kiinig fiildten. Wiederum war es der Hussitenkrieg, fiir dessen energi-

*) Ii. A. IX., Nr. 248 und deutlicher 265. —  2) Ebd., Nr. 251. — 3) Ebd., Nr. 251. - 
4) Ebd , Nr. 253. — 5) Ebd., Nr. 254. — °) Ebd., Nr. 257. — ') Ebd., Nr. 258. — 8) Ebd.,
Nr. 259 und 2G3. — 9) Ebd., Nr. 260. - 10) Ebd., Nr. 261. — n ) Ebd., Nr. 266. —
la) Vorlier hatten schon vier Tagungen daselbst stattgefunden; vgl. E. A. IX., S. 319 (Einltg.). 
—  ” ) U. Ebd., Nr. 270. — lł) Ebd., Nr. 270, 271 — ls) Ebd., Nr. 280. — 16) Ebd.. Nr. 278.,
Art. 1. " )  K. A. IX., Nr. 287, Art. 5. -  ,s) Ebd., Nr. 290. — 19) Nr. 294.
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schere Fiilming der deutsche Landfriede gewissermaCen die Basis bilden 
sollte.1) Aber auch diesmal kam die Sache iiber das Larvenstadium der Ver- 
handlungen niclit liinaus; die fiirstlichen Vorscbliige wurden dann am 
24. Juni auf einem Stt tdtetage z u U lm diskutiert; aber, obwohl die Stiidte- 
boten „gar beratenlich ob den saclien gesessen“ waren, wurde wiederuin 
nichts beschlossen, sondern ein neuer Tag anberauint,2) iiber dessen Verlauf 
nichts weiter bekannt ist.3)

Im folgenden Jahre wurden die endlosen „Verliandlungen“ neuerdings 
aufgenommen, zu Ni lrn.berg,  Februar—Marz 1431. Auch hier erscheint die 
Landfriedensfrage mit dem Hussitenkriege verquiekt und die Boten von Strafi- 
burg dilrften nieht die einzigen gewesen sein, welche dem Kiinig die ver- 
langte Hilfe fur den bohmischen Krieg nur unter der Bedingung zusagten, 
dafi er erst Frieden im eigenen Lande schaffe.4) In den Ausschufiberatungen 
kam es aber sogleicli zu Diiferenzen; abgeseben von einigen Punkten in der 
Frage der Kriegsbilfe, waren die Stadte aueh mit den strengen Straf bestim- 
mungen5) des kurfiirstlichen Entwurfes, der sicb teilweise an den Landfrie- 
densentwurf des Frankfurter Reichstages (November 1427) anzulehnen scheint,6) 
niclit einverstanden.7) Warum wohl V Ich glaube, daG sie mit Reclit ftirchteten, 
dafi dann bei Straffiillen mit zweierlei Mafi gemessen wtirde. Beide Teile 
wandten sich an den Kiinig, der aus begreiflicben Griinden den Fiirsten zu- 
stimmte.8) Aber an Stelle des von diesen gewiinschten dreijahrigen!l) kam 
schliefilich nur ein anderthalbjahriger10 *) Landfrieden zu stande, der sicb ais ein 
Ausnabmsgesetz fiir den Hussitenkrieg darstellt und infolge Mangels aller 
Durcbfiibrungsbestimmungen yon yornherein so gut wie wertlos war.

Die Sckuld an diesem lacberlicben Erfolge trifft wiederuin griiCtenteils 
die Stadte, welcbe durch ibr Zaudern, nocb mehr aber aus Erbitterung gegen 
die Fiirsten und den Kiinig, welch letzterer die neuerdings aufgerollte P fa  h 1 
b i i r g e r f r a g e  im Sinne der Fiirsten entschied, einen gedeihlichen Abschlufi 
die Angelegenbeit yereitelten.

Auf dem im Oktober desselben Jalires zu Frankfurt gebaltenen Reichs- 
tage kam der gemeine Friede gar niclit melir zur Spracbe und nun trat in
folge des Romzuges Konig Siegmunds eine langere Pause ein.11) Alles, was 
sicb flir die demselben yorangebende Zeit an Verfiigungen und Akten in 
Sachen des Landfriedens nocb findet, bezielit sich lediglich auf den Schutz 
der Teilnelimer am Baseler Konzil 12) oder auf eine zu Anfang des Jahres 
1432 in der Gegend von Worms ausgebrocbene Bauernrevolte, die sicb gegen 
die Wormser Juden richtete und die Stadte am Rhein langere Zeit in Atein 
hielt.13) Dafi es um den Landfrieden nach wie vor schlimm bestellt war, 
braucbt wobl nicht erst betont zu werden.14)

Wahrend der Abwesenbeit des Konigs in Italien fungierte Herzog 
Wilhelm von Bayern ais Statthalter und war aucli mit der Aufrechterhaltung 
des Landfriedens uud der Bestrafung der Ubeltilter betraut.15)

rj K. A. IX. Nr. 339. — 2) R. A. IX., Nr. 351. — 3) Ebd., Nr. 355. — ł) Ebd., Nr. 339.
- -  ’) K. A. IX., Nr. 402, Art. 19. —  6) Vgl. ebd., Nr. (59, Art. 1 — 5 und Nr. 435, Art. 2. —
7) Ebd., Nr. 407, Art. 5. — 8) Ebd., Nr. 411, Art. Ib . — 9) Ebd., Nr. 402, Art. 13. —
10) Ebd. Nr. 411. Art. 1. —  n ) Leider ist vou den Ii. A. X. Bd. erst die erste Halfte erschienen,
withrend die zweito, fiir unseren Gegenstand vvertvollere, nocb aussteht. — 12) li. A. X /u
Nr. 109, 110, 112. — 13) li. A. X /1? Nr. 137— 144, Nr. 150— 152. — l4) So muC z. 13. Nilrn-
berg die Bescbickung eines Stiidtetages zu StralJburg, Februar 1432, ablehnen „von sorgfel-
tigkeit der lande verren des wegs......... wegen“ (ebd., Nr. 153.) — lr’) Regesta Imperii XI
(A ltm a n n , d. liegg. Iv. Sigmunds) Nr. 8907, 9173, 9174, 9195.



So wie in friiheren Jahren treffen wir auch nach Siegmunds Riickkehr 
die bekannten Erscheinungen wieder an: starkę Anliiufe. grofie Piane - 
geringen odcr gar keinen Erfolg.

1 )ie Landfriedensfrage taucht zum erstenmal seit der Romfahrt wieder 
auf dom R e i c h s t a g e  zu Basel ,  November 1433 bis Mai 1434, auf. Es 
handelt sieli diesmal um einen Landfrieden fiir Schwaben. Siegmunds Lieblings- 
idee einer Vereinigung der schwabischen Stadte mit der Ritterschaft. vom St. 
Georgen-Schilde1) soli łiier, nachdem sie sclion im Marz 1430 auf einem 
Stftdtetage zu Ulm 2) angeregt worden war. die Ilasis des Landfriedens bilden. 
Vier Jabre nach dem ersten Ulmer Tage beschaftigt sieli der schwabische 
Stadtebund ebenda wieder mit dem Biindnisse und auf dem koniglichen Tage 
zu Kirchlieim, 7. Marz 1434, legten die Ratę des badischen Markgrafen,3) die 
Ratę des Grafen von Wiirttemberg,l) der schwabische Stadtebund5) und die 
Georgenschild-Ritterschaft 6) je  einen Entwurf vor; doch ist nur der erstge- 
nannte ein eigentlicher Landfriedensentwurf und scheint, da er die stliudischen 
Organisationen mit absichtlichem Stillschweigen iibergeht, im wesentlichen 
der koniglichen Initiatiye entsprungen zu sein. Aber gerade gegen einen 
eigentlichen Landfrieden kehrten sich die Stildte, da dieser sie mit ihren 
adeligen Eeinden unter einen Hut gebracht hatte, was uns bei den scliwiibi- 
schen Stitdten, die mit scharfen Blicken iiber ihren alten Bund wachten, um 
so weniger verwundern kann. Den iibrigen Entwtirfen felilte es an dem fiir 
die praktisclie Durclifiihrung Notwendigsten, an organischen Bestimmungen. 
Infolge der Weigerung der Ritterschaft wie der Stadte, ihre Sonderstellung 
aufzugeben, konnte ein Resultat iiberhaupt nicht erzielt werden, nieht einmal 
in der Form eines blofien Biindnisses dieser beiden mit AnschluB der tlerren 

Uber das Ende der Verhandlungen, den (A) Kirchheimer Tag vom 1. April, 
aber wissen wir nichts mehr.

Noch in demselben Jahre jedoch kam die Frage auf derselben Grund- 
lage aberrnals zur Sprache, da Siegmund den Plan einer Verbindung der 
Stadte und des Ritterbundes nicht aufgeben wollte; 7) zu R e g e n s b u r g  
(August bis Oktober 1434) sollte dar iiber weiter verhandelt werden;8) aber 
der Plan scheiterte ebenso an dem Widerstand der Stildte, wie umsrekehrt 
dereń Bemtihungen um Aufhebung des Pfahlbtirgeryerbotes an dem des 
Kaiscrs und der Fiirsten.

Seltsam genug, dali Siegmund zu derselben Zeit, da er den kleinen 
Plan scheitern sali, einen weit grofieren entwarf. Eben auf jenem Reichstage 
zu Regensburg schlug er den Stiinden 16 R e f o r m a r t i k e l , n) die sich auf 
yerschiedene Materien, nicht bloB auf den Landfrieden bezogen, zur Bera- 
tung und Begutachtung vor, welche auf einer G e s a n d t e n k o n f e r e n z  
der S t a nd e  z u F r a n k f u r t  (6. Dezember)10) weiter diskutiert, die Grund- 
lage fur die Debatte des nachsten Reichstages bilden sollten. Auch hier steht 
naturgemafi die Aufrichtung des gemeinen Friedens an der Spitze der Be- 
ratungsgegenstande.11) Wiederum ging die Konferenz rebus infectis auseinan- 
der.12)Es folgten nun mehrfache Stiidtetage und ,, Vorbesprechungen“,13) bei denen 
nach bewahrter Methode — nichts erzielt wurde. Der Reichstag zu Frank-

: ) Vgl. dariiber R. A. XX,, S. 177. T u m b u ld t , Schwabische Einigungsbestrebungen 
etc. i. Mitt. a. Inst. f. o. G. X., S. 98 ff. — 2) R. A. XI., Nr. 118. — 3) Ebd., Nr. 119. — 

4) Ebd., Nr. 120. — 5) Ebd., Nr. 121. — 6) Ebd., Nr. 122. —  7) Ebd., Nr. 199. —  
») Ebd., Nr. 240, 241. — ») Ebd.. Nr. 264. — 10) Ebd., Nr. 266. — n ) Ebd., Nr. 264, 
Art. 1 3, 266 a, Art. 1— 3. — 12) E bd, Nr. 266 b. — ,3)) Ebd., Nr. 269 -272 .
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furt im Mai—Juni 1435, der die Entscheidung iiiitte bringen sollen, ging 
ohne Beschliisse auseinander.')

Im letzten Jahre seines Lebens tritt der Kaiser noch einmal mit einem 
weitaussehenden Reformplan bervor; gewiB cbarakteristisch fur seinen Opti- 

. mismus, den so viele triibe Erfahrungen nicbt zu untergraben vermochten. 
D e r R e i c h s t a g  z u Eger ,  Mai bis August 1437, zahlt zu den bedeutendsten 
Versammlungen wahrend seiner ganzen Regierung.

Die kaiserlichen VorscbIage bezogen sieb auf die Aufricbtung des Land- 
friedens, die Neuordnung des Gerichtswesens, die scharfere Durchflihrung 
der Bestimmungen tiber die Reicbsacht und die Regelung des Munzwesens. 
Nach der Ansicbt der Ftirsten sollte erst eine griindliclie N e u o r d n u n g  
des  G e r i c h t s w e s e n s  Platz greifen, dann wiirde sich der Landfriede ge- 
wissermaCen von selbst finden, sobald die ordentlicben Gerichte fur die Be- 
strafung der IJbelt&ter ausreicbten.2) In ibrer Antwort3) befassen sie sich 
deslialb nur so nebenber mit dem Landfrieden. Gar naiv war die Antwort 
der Stadte: 4) sie verlangten einfach, Ftirsten und Adel sollten das Riiuber 
wesen auf den Strafien abstellen und. den Gescbiidigten sollte dureb die 
ordentlichen Gerichte —  wie sie bisher bestanden! — geholfen werden. Der 
gemeinsame Ratscblag beider Teile5) schliefit sieli eng- an die stadtisebe Ant
wort an,6) war also so gut wie wertlos und Siegmund damit hochst unzu- 
frieden. Ais er nun in die Stande drang,7) die Sache des Landfriedens dureb 
Schaffung einer Organisation uach dem alten Rezepte der Einteilung des 
Reiches in vier Kreise8) zu fordem, leisteten die Stadte hartnackigen Wider- 
stand ;l) (da eine Landfriedensorganisation sie in Abhangigkeit von den 
Ftirsten gebracbt hatte),10) obwobl Siegmund die Stadte seines grofiten Wohl- 
wollens versicberte.Ł1) Daber „alles ligen bleib und nit endes wart“ .12) Auch 
einige spiitere bescheidene Yersuche Siegmunds, die Angelegenbeit weiter 
zu verfolgen, verliefen, wofern sie liberhaupt nicbt nur „beabsicbtigtu waren, 
yiillig resultatlos.13)

So war, wie wir gesehen haben, selbst in dieser dringendsten Ange
legenbeit der Reicbsreform wahrend eines Menschenalters trotz unzahliger 
Besprechungen und Ratscblage, Tagungen und Konferenzen so gut wie gar 
nicbts geleistet worden. Wir werden nun seben, wie es um die zweite Re- 
formfrage, das Gericbtswesen betreffend, bestellt war.

')  R. A. XI. Nr. 279. — 2) K. XII., S. 104 (Einltg.). — ):i Ebd., Nr. 93. —  ,) Ebd., Nr.
94. — 5) Ebd., Nr. 95. — 6) Ebd., Seite 105 (Einltg.). — 7) Ebd., Nr. 89. — fc) Ebd., Nr. 89,
Art. 16. Vorivort, S. XLIV. Einltg. S. 105. —  9) Ebd., Nr. 89, Art. 17. — 10) Ebd., Einltg.
S. 105. — “ ) Ebd., Nr. 89, Art. 17. — 12) Ebd., Nr. 89, Art. 17 (a. Endel. — 13) Ebd.,
Vonvort S. X LIV  u. Einltg. S. 267.



Zwoi  ter Abschni t t .

Das Gericlitswescn und (lic Versuclie einer Reform 
desselben (1400—1437).

„Die Rechtspflege, die noch heute, ungeacktet aller Vermehrung der 
dem modernen Staate zukommenden R ech te und Pflichten, einen wesentliclien 
Teil der staatlichen Funktionen bildet, machte im Mittelalter neben und mit 
der Erhaltung des Friedens die erste und eigentlicbe Aufgabe der offentlichen 
Gewalt aus.£<1)

In innigem Zusammenhange mit dem Mangel an Ruhe und Ordnung 
stekt die Recbtsunsicherheit im Reicke, die Veranlassung zu fortwiihrenden 
Klagen tiber die Zerriittung des Gerichtswesens gab. Eben weil ein aus- 
giebiger staatlieher Rechtsschutz fehlte, sahen sich die Reichsstiinde zurn 
gegenseitigen Zusammenschlusse in Landfriedensbiindnissen genotigt, um sieli 
solcherart selber zu lielfen. Nicht nur da.fi es an entsprechender Besetzung 
der Gericbte fehlte; viel schlimmer noch war der Ubelstand, dafi die Mfichti- 
geren des Gerichtes spotteten, da die Strafurteile gegen sie nicht durchgefiihrt 
werden konnten. Ja selbst die Reicksacht, friiher die furchtbare Waffe des 
Reichsoberhauptes gegen Unbotmafiige, war zu einer oft ganz bedeutungs- 
losen Formel geworden. So wie der Starkere das Recht mifiachtete, ward es 
aber auch anderseits gegen den Schwachen mifibraucht.

Gesteigert wurden diese Ubelstande einerseits durch den Mangel einer 
den geanderten Zeitverhaltnissen entsprechenden Gesetzgebung, denn das alte 
nationale Recht hielt vielfach nicht mehr mit der sozialen Umgestaltung 
Schritt, — anderseits aber durch das Aufkommen des fremden Rechtes, 
das vielfach mit dem deutschen in Widerspruch stand und sich doch immer 
mehr aus der Gelehrtenstube hervor in die Gerichtspraxis drangte. Die selt- 
samste Bliite, die dem so zwiefach bearbeitenden Rechtsboden entsprofi, war 
gewiti die sogen. Konkordanzliteratur, die den aussichtslosen Versuch unter- 
nahm, die widerstreitenden Rechte in e i ne  Form zu zwangen; gerade sie ist 
fiir die Rechtsverhaltnisse an derWende des XIV . Jahrhunderts charakteristisch.

Allgemeinere Versuche einer Gerichtsreform wurden nun unter Ruprecht 
gar nicht, unter Siegmund erst gegen das Ende seiner Regierung u. z w. 
zweimal, in den 16 Regensburger Artikeln vom Jahre 1434 und zu Eger 
1437, unternommen. Wir werden auf dieselben bei Besprechung der ver- 
schiedenen Formen und der Mangel des Gerichtes noch mehrfach zu sprechen 
kommen. Die wesentlicken Punkte des Reformprogramms sind beidemal, 
wenigstens zum Teil, dieselben: bessere Besetzung des Reichshofgerichtes, 
Erweiterung des Zeugenbeweises, Beseitigung dsr Immunitat fiir gemeine

')  L e c h n e r , Eeichshofgericht und konigliches Kammergericht im XV. Jh. Mitt. d. I. 
W o. G. VII. Er^bd. S. GO.
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Verbrecher, Kraftigung der Reichsacht, Einschrankung der Femgerichte.1) 
l)ie Ursacke dafiir, dafi man erst so spat an eine allgemeine Gerichtsreform 
schritt, ist wohl darin zu suchen, dafi man vorerst die Landfriedensfrage in 
umfassendem Stile losen wollte; denn ohne Ordnung und Ruhe im Reiche 
war an eine gedeihliche Entwicklung der Gcrichte nicht zu denken. Wenn 
die Fursten auf dem Reichstage zu Eger 1437 die Ansicht vertraten, dafi 
umgekehrt eine griindliche Reform des Gerichtswesens jede Landfriedens- 
organisation iiberłlussig maclie,2) so ersckeint dies nur wio ein ziemlick ver- 
zweifelter Ausweg, die koffnungslos verfakrene Sache des gemeinen Friedens 
von einer neuen Seite anfassen zu wollen, um die Reform yielleicht nock 
auf diese Art zu stande zu bringen.

Wie wir kureń werden, sind die beiden obgenannten Versucke ebenso 
klaglick gescheitert, wie Siegmunds Bemtikungen um die Aufricktung des 
Landfriedens. Wir geken nun zur Besprechung der einzelnen Formen des 
Gericktes und ikrer Mangel iiber.

Das R e i c k s k o f g e r i c k t  entfaltete nur geringe Tatigkeit. Die zakl- 
losen Eyokations-, weit mekr aker nock die Apellationsprivilegien welcke 
eine Berufung gegen ein landeskerrliclies Urteil an das Konigsgericht unmog- 
lick mackten, lieferten die grofie Masse der Recktsuckenden den grofieren 
und kleineren Macktkabern auf Gnade und Ungnade aus. Audi erwueksen 
fur die Besetzung des Gericktes aus dem Prinzip der Standesgleickkeit des 
Beklagten und der Rickter grofie Sckwierigkeiten.

Infolgedessen erfukr die R e c k t s p r e c k u n g  dur c k  k o n i g l i c h e  
K o m m i s s a r e , 3) durck welcke der Sckwerfalligkeit des Reickskofgericktes, 
das in bezug auf Zusammensetzung und Ort an altkergebrackte Normen ge- 
bunden war, begegnet werden sollte, eine immer grofiere Ausdeknung. Dafi 
diese Art des Geriehtes aber nicht mit jener Autoritat auftrcten konnte, wie 
das Konigsgericht selbst, liegt in ikrer Natur.

Da sie zudem einerseits den gerechten Anforderungen der Parteien 
nicht geniigen konnte, anderseits aber der Konig so wie anderen Beschran- 
kungen seiner Hokeitsreckte auch einer weiteren Einmengung seiner Gerickts- 
barkeit entgegenzuarbeiten bestrebt war, fand man einen Ausweg: die a u fi e r- 
o r d e n t l i c k e  k o n i g l i c h e  R e c h t s p r e c h u n g , 4) bei welcher der Kiinig 
beliebige, an ihn gebrackte oder von ihm selbst an sieli gezogene Kausen 
entschied, was ihm trotz aller Exemptionen nicht bestritten werden konnte, da 
der Grundsatz, dafi der Konig „der brunnen sei, daraufi die recht fliefien“ , 
nock immer im Volke lebendig blieb.

Ein anderer Ausweg bestand in der friedlichen Selbsthilfe, welcke in 
zwei Formen auftritt: in der Form des K o m p r  o mi s s e s  bei schon aktuellen 
Reichsfallen und in der Form des A u s t ra g  es, d. h. eines Schiedsgericht- 
vertrages zur Entsckeidung kitnftiger Recktsfalle durch frei vereinbarte, nicht 
staatliche Gerichtshofe.5) Bei Kompromissen wurde zuweilen die Entscheidung 
des Konigs in aufiergerichtlicher Weise in Anspruck genommen, die dann 
entweder „mit minne“, d. h. durch giitlichen Vergleick, oder „mit recht“ , 
d. k. durch einen Urteilsspruck — aber okne Gerichtskof und gerichtliches 
Verfahren erfolgen konnte. Derartige Entscheidungen fanden librigens nicht 
selten auch okne Anrufung, also aus eigener Initiatiye des Konigs statt und 
wurden im NV. Jakrhundert geradezu zu einem standigen UsusA)

. M K. A. XI., Nr. 266, Art. 2 ; Nr. 264, Art. 14 u. 266, Art. 14; Nr. 264, Art. 15 und 
266, Art. 15; Nr. 264, Art. 16; li. A. XII., Nr. 93, Art. 1— 1°, Art. 3 ; Nr. 94, Art. 2, 3; 
Nr. 95, Art. 2, 3; Nr. 95 a. — 2) Vgl. S. 22. — 3) L e c h  ner, S. 65. — 4) L e c h n e r ,  S. 66. 
— L e c h n e r , S. 67 f. — 5) Ebd., S. 68.



Wir sehen aiso, da6 die Rechtsprechung in allen diesen neueren Gestalten 
dem sehwerfalligen Formalismus des iilteren deutschen Gerichtswesens auszu- 
weichen sucht. Die Form des Rechtsganges ist dabei eine vom privaten 
Abkommen oder tom koniglichen Wilłen fallweise abhangige, nicbt von vorn- 
herein geregelte. Ans der zwanglos-vertrauliehen Natur dieser Reebtsprechung 
erkliirt sich auch der grundsatzliche Aussehlufi der Offentlichkeit.x) DaC diese 
Art des Verfahrens (sit yenia verbo) um die Wende des XIV. Jahrbunderts 
gewissermafien z u einer anerkannten Institution wird. geht aus ibrer aus- 
dritcklichen Erwahnung in Priyilegien hervor.2)

Aus dieser Rechtsprechung entstand nun unter Kiinig Siegmund, indem 
aus den friiheren Raten des Konigs, welehe ehedem nur ihre Wohlmeinung 
zu aufiern hatten. wiihrend das Urteil von jenem allein gesprochen wurde, 
ordentliche, urteilfindende Gerichtsbeisitzer wurden, — - das konigliche K a m 
inę r g e r i c h t ,  welches die alte schwerfiillige Institution des Reichshofgerichtes 
allmahlich ganzlich yerdrangte.

D ie  neue  I n s t i t u t i o n  des  K a m m e r g e r i c h t  es brachte fur das 
Konigtum erstens den Vorteil mit sich, dali die auf das Reichshofgericht 
bezuglichen Exemptionen (das jus de non evoeando und insbesondere das jus 
de non appellando) fiir jenes nicht galten; sie bedeutete somit eine Erwei- 
terung der koniglichen Gerichtsbarkeit. Zum zweiten war damit dem Kiinig 
eine neue Einnahmsquelle erschlossen, da ein eigener koniglicher Beamter 
bei demselben, der Finanzprokurator, die Interessen des Fiskus bei allen 
yorgebrachten Rechtshandeln schart im Auge behielt, insbesondere bei Privile- 
gieniiberschreitungen und ahnlichen Ubertretungen. auf welehe hohe Geldstrafen 
gesetzt waren.3) Zum dritten ermoglichte das Kammergericht eine Umge- 
staltung der ganzen bochsten Gerichtsbarkeit im Sinne der R e z e p t i o n  des 
f r e m d e n  R e c h t e s , 1) da hier nicht Laien (Standesgenossen des Beklagten), 
sondern yom Kiinig ernannte Ratę fungierten, unter welehe gelehrte Juristen 
in steigender Zahl Aufnahme fanden.

Auch yermied man es, wenigstens im XV. Jahrhundert durch standige 
Ubertragung des Vorsitzes im Kammergerichte an einen Beamten den Bin
drach eines unmittelbaren koniglichen Rechtsspruches abzuschwachen; der 
Konig prftsidierte womoglich personlich und ernannte fiir jeden einzelnen 
anderen Fali seinen Vertreter im Vorsitze.5)

Das konigliche Kammergericht lafit sich zum erstenmal fiir das Jahr 1415 
nachweisen.6) Bis zur Mitte des Jahrhunderts erscheinen die beiden obersten 
Gerichte nebeneinander; jenes nirnmt an Bedeutung zu, das Reichshofgericht 
hingegen ab. An der Wiederbelebung des letzteren hatte Siegmund begreif- 
licherweise kein Interesse. Er ernannte zwar 1415 in Konstanz den Grafen 
Giinther von Schwarzburg zum Reichshofrichter und dieser entfaltete eine 
rege Tatigkeit;7) doch mit Siegmunds Abreise bort die Wirksamkeit des 
Hofgerichtes fast ganz auf, erst 1431 ist es wieder in Niirnberg tatig. In 
dem Gutachten tiber die 16 Regensburger Artikel von 1434 wird die Besse- 
rung der kaiserlihhen und Reichsgorichte verlangt;s) diese Forderung begegnet 
uns noch einmal 1437 auf dem Egerer Reichstage (vgl. w. u.).

Die Verdrangung des Reichshofgerichtes durch das konigliche Kammer
gericht scheint nicht ganz ohne Widerspruch vor sich gegangen zu sein; doch 
zeigt sich dieser erst am Ende der Regierung Siegmunds und hangt mit der

J) L e c h  ner, S. 69. — 2) Ebd. S. 70. — 3) L e c h  ner, S. 75 f.; 83. — 4) Ebd., S. 71.
— 5) L e c h  ner, S. 81. — 6) F r a n k lin . Das Reichshofgericht im Mittelalier, I, S. 238. —

7) W e n d t ,  D. d. Reiehstag unter Konig Siegmund etc. G i e r k e s  Unterss. z. d. Staats- und
Kechtsgesch., XXX, S. 76. — 8) R. A. XI., Nr. 266, Art. 2.
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auf dem Egerer Reiehstage 1437 von den Kurfursten geforderten allgeineineu 
Gerichtsreform zusammen. Daselbst wird die ordentliehe Besetzungdes R e i c hs- 
h o f g e r i c h t e s  yerlangt „mit seinem hofrichter und den rittern, die von 
r e ch  te daran siczen sollend und darzu gehoren1' ; 1) klingt das nicht wie ein 
Protest gegen das Kammergericht mit seinen ernannten Riiten ? Ais ordnungs- 
gemafie Institution war es zweifelsobne noch nicht anerkannt. Mit dieser 
Enunziation geradezu im Widersprucke steht nun aber die Tatsache, dafi die 
Kurfursten durch eine Ausdelmung des schiedsgerichtlichen Verfahrens, wie 
sie in deinselben Reformyorschlage yerlangt wurde, die Tatigkeit der ordent- 
iichen Gerichto einzuschranken beabsiehtigten; ja das Reichshofgericht wiire 
dadurch gerade ganz uberfiiissig geworden.2)

Bei den niederen Gerichten treffen wir zweierlei Mangel an. Kompetenz- 
konflikte und Mangel des Verfahrens. Bezuglich der ersteren mtlssen wir 
solohe zwischon geistlicher und weltlicher Gerichtsbarkeit und solohe unter- 
scheiden, die sich zwischenden raumlich begrenzten (territorialen und lokalen) 
Gerichten einerseits und jenen Gerichten anderseits ergaben, welche ihrc Befug- 
nisse aus kaiserlicher Autoritilt herleiteten, also eine rftumliche Kompetenz- 
beschrankung grundsatzlich nicht kannten.3) Zu den letzteren ziihlen insbeson- 
dere die Femgerichte, welche, obwohl faktisch auf Westfalen beschrankt, 
ihre Kompetenz immer weiter ausdehnten so dafi nachgerade gegen ihre 
Ubergriffe heftige Beschwerden laut wurden.

Unter der Regierung des Pfalzers geschah zur Reform der niederen 
Gerichte gar nichts, wenn man von den sogen. Ruprechtschen Fragen absieht 
(s. dariib. w. u.); auch unter Siegmund setzten die Reformversuche erst spiit 
ein. Allgemein hatte sich die Uberzeugung Bahn gebrochen, „dafi es nicht 
geniige, stets nur yon Fali zu Fali einzugreifen und in endloser Arbeit immer 
nur einzelne Streitigkeiten durch Stihne und Vergleich zu beendigen, dafi 
yielmehr bessere Zusttade erst dann sich anbahnen kiinnen, wenn statt des 
Faustrechtes eine geordnete und allgemein anerkannte Rechtspflege in Wirk- 
samkeit trete.4) Mit Sicherheit kann man annehmen, dafi auf den meisten 
jenei; Tagungen, welche sich mit der Landfriedensfragc befafiten, auch tiber 
die Ubelstiinde im Gerichtswesen manches lierbe Wort tiel und schlichterne 
Versuche einer Reform wenigstens angeregt wurden.

An eine griindliclie Scheidung zwischen ziyil- und strafrechtlichem Ver- 
faliren dachte man darnals noch nicht, um so weniger, ais in einer Unzahl von 
Rechtsfallen die Klage tiber strafbare Gewaltanwendung mit ziyilrechtlichen 
Ansprilchen yerbunden war. Was die Mangel des Yerfabrens anbelangt, so 
waren diese so yielgestaltig, dafi sie kier zu erortern nicht Raum genug 
ist. Eine Reform wurde hauptsachlich in der Richtung angestrebt, dafi der 
Z e u g e n b e w e i s ,  der fur unser modern es Gericht ja das wesentlichste und 
charakteristische Moment ist, eine Ausdehnung erfahren soli te.5)

Es wurden bereits die yerschiedenen Arten von K o m p e t e n z k o n -  
f l i l c t en erortert. Soweit sie nun zu jenen zwischen geistlicher und weltlicher 
Gerichtsbarkeit gehijren, erscheinen sie keineswegs auf die niederen Gerichte, 
ja iiberhaupt nicht einmal auf das Priyatrecht beschrankt, sondern greifen 
yielfach auf das staatsrechtliche Gebiet tiber.0) Da haben wir zunachst der 
Ubergriffe des Baseler Konzils in die Rechte des Reiches zu gedenken, die 
dem Konig schon auf dem Reichstag zu Basel (November 1433 bis Mai 1434)

')  K. A. XII., Nr. 93, Art. 1. —  2) Ebd., Vorvv., S. XLIV (Quidde) u. S. 104 f. (Einltg., 
B e c k m a n n ) .  — 3) R. A. XI., Vorw., S. XXIX. — 4) R. A. IX., S. 318 <Einltg.). — 5) R. A. 
XI., Nr. 264, Art. 14; Nr. 266, Art. 14. — 6) Ebd., Yorw., S. XX.
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Anlafi zu Klagen gegeben hatten,1) die er dann im .Juni 1434 in Schaffhausen 
wiederholte; auf dem Tage zu Ulm (Mai bis August 1434) verlangte er von 
den Reichstanden Hilfe gegen die Anmafiungen des Konzils, „ut reddantur 
deo, que dei sunt, et cesari, que cesaris sint.“ 2) Auch in einem der lti 
Regensburger Artikel begegnet uns der Protest des Kaisers gegen die kirch- 
liclien Kompetenztiberschreitungen; in einem anderen3) verlangt hingegen Sieg- 
mund, dafi die kirchliche Gewalt durch den Bannstrahl der kaiserlichen Aclit 
Nachdruck verleihe, wie auch das Umgekekrte der Fali sein solle.

Die anderen Falle von Kompetenzuberschreitungen betreffen die Land- 
und Hofgerichte, insbesondere aber die F e m g e r i c h t e .  Erstere gaben den 
Stadten insbesondere liaufig zu Beschwerden Anlafi; docb wissen wir von 
konkreten Fallen sehr wenig.4) Mit den letzteren miissen wir uns noch ein- 
gebender beschaftigen.

IJber Wesen und Ursprung der F e m g e r i c h t e  zu bandeln, ist hier 
nicht der Ort. Wieso es kam, dafi die westfaliscken Freigrafen ihrer Gerichts- 
barkeit den Anschein geben konnten, ais sei sie nur eine naturliche Fort- 
setzung der graflichen Gerichtsbarkeit unter den Karolingern und somit ais 
ein Ausflufi der kaiserlichen Gewalt zu betrachten, was bei dieser eben der 
Fali war, das bat Lindner in seinem grtindlichen Werke ausfiibrlich dargelegt.5)

Im XV. Jahrhundert wurden die Klagen tiber die U b e r g r i f f e  der  
h e i m l i c h e n  G e r i c h t e  imraer lauter. „Der Konig selbst hatte seine Not 
mit den trotzigen Freigrafen, so dafi eine Regelung der Zustande erforderlich 
wurde.“ 8) Schon Ruprecht sah sich genotigt, zu der Frage Stellung zu nehmen. 
Aber er beschrankte sieli darauf, von einigen Freigrafen Aufschlufi tiber die 
Kompetenz der Freigerichte und die Rechte des Konigs innerhalb ihrer 
Gerichtsbarkeit zu verlangen; bezeichnend genug fur den Respekt, den selbst 
das Reichsoberhauut dieser merkwiirdigen Institution zollte. Das Dokument, 
welehes uns sowobl die Anfragen des Kiinigs wie auch die Antworten der 
Freigrafen iiberliefert, ist unter dem Namen der „ R u p r  e c h t s c h e n  F r a g e n “ 
aus zahlreichen Handschriften bekannt.7)

Viel woiter ging S i eg m und.8) Er veranlafite durch Vermittlung des 
Kiilner Erzbischofs, der kraft seiner vermeintlicben, zum Teil auch 
begrundeten Rechte ais Erbe der sachsischen Herzoge eine gewisse Ober- 
aufsicht tiber die Freigerichte beanspruchte,9) dafi die Freigrafen in mehreren 
Versammlungen die Grenzen der femgerichtlichen Kompetenz absteckten. Dies 
geschah auf den Kapiteln zu Soest und Dortmund 143010) und ais sich die 
Klagen neuerdings hauften, zu Arnsberg 1437, zu welch letzterem der Kaiser 
auf dem Frankfurter Reichstage 1435 den Anstofi gegeben hatte.11) Auch die

*) li. A. XI., Nr. 181. — 2) Ebd., S. 372 u. Nr. 224. Es hancłelt sich hier um folgende 
drei Falle: 1. Den Streit zwischen Klerus und Burgera in Bamberg. welch letztere ihre Stadt 
mit Festungswerken gegen die Hussiten versehen hatten, was Bischof und Kapitel ais eine 
Bedrohung ihrer Hoheitsrechte betrachteten; diese Klage war seit dem Friihjahr 1432 beim 
Konzil anhangig. — 2. Um einen schon langere Zeit wiihrenden Streit zwischen dem Bischof von 
Besanęon und den Burgera dieser Reichsstadt iiber die beiderseitigen Rechte. — 3. Um den 
sogen. sachsischen Kurstreit; die Lauenburger Herzoge hatten gegen die Verleihung der Kur- 
wtirde an die Wettiner Markgrafen die Einmischung des Konzils provoziert, indem sie ver- 
langten, dafi dieses vom Kaiser die Ernennung von Schiedsrichtern (gegen seine eigenen An- 
ordnungen!) fordere oder im Weigerungsfalle selbst solche ernenne (s. R. A. XI., S. 372). 
In dieser Angelegenheit trug Siegmund, auf dessen Seite entsohieden das Recht war, einen leid- 
lichen Erfolg davon (R. A. XI., Vorw., S. XX, u. Einltg., 373 f.). —  3) R. A. XI., Nr. 266, 
Art. 8. — 4) R.A. VII., S. 294 (Einltg.). — 5) L i n d n e r ,  die Veme, Einltg., S. XIV ff., S. 317 ff.

- 6) Ebd., S. 224. — 7) L i n d n e r ,  S. 211. — 8) Ebd., S. 224 ff. —  9) Ebd., Einltg., S. XVIII 
u. S. 337 ff. — 10) Ebd., S. 223 ff. — n ) Ebd., S. 230.



Reichsstiidte am Oberrhein, im Elsafi und in der Schweiz, sowie mehrere 
osterreichische Landstadte dieser Gegenden berieten im Jahre 1436, wie den 
Umtrieben der westfalischen Gerichte ein Ende zu machen sei,1) und sie 
yeranlafiten den Erzbischof ein Freigrafenkapitel fiir das folgende Jabr nacb 
Arnsberg zu berufen.2) Was bei der Schlullsitzung desselben im einzelnen 
beschlossen wurde, ist uns unbekannt; wir wissen nur, daB das Ergebnis der- 
selben dem Kaiser scbriftlich mitgeteilt wurde.3) Dieses Schriftstiick wird die 
„ A r n s b e r g e r  R e f o r m a t i o n “ genannt. Auf dem Reichstage zu Eger 
befaCten sieli die Kurfursten mit der Erage des Leimlichen Gerichtes,11) aber 
die Abwesenbeit Dietricbs von Koln, der, AufschluG hatte geben sollen, 
erschwerte die Verbandlungen sebr und so muCte man sicb damit begntigen, 
dem Kaiser yorzuschlagen, dali er die BesclirSnkung der Feingerichte auf 
die dahin zustiindigen Reehtssachen durchsetze. Ob die sogenannte Arnsberger 
Reformation schon liier dem Kaiser yorgelegen sei, ist mebr ais zweifelhaft.'1) 
Siegmunds Tod yereitelte die weitere Yerfolgung der Angelegenbeit.

Wir baben nocb in Kurze des Schicksals der bei den V e r s u c b e  ein er 
a l l g e m e i n e n  G e r i c h t s r e f o r m  zu gedenken. Der in den 16 Reg ens -  
b u r g e r  A r t i k e l n  (1434) angebahnte Yersuch0) teilte das Schicksal der 
eben darin angebahnten Landfriedensordnung, die, wie oben (S. 21 f.) 
erwabnt, nacb mehrfacher Diskussion auf der Frankfurter Gesandtenkonferenz 
(6. Dez. 1434) und auf den ansehlieCenden Stadtetagen, scbliefilicb in dem 
allgemeinen Fiasko des Frankfurter Reicbstages vom Jahre 1435 erstickte. 
Auf dem R e i c h s t a g e  zu E g e r  waren es nur die Kurfursten, die mit 
positiven Yorschlagen zur Neugestaltung des Gerichtswesens beryortraten; 
aber ibr Projekt fiel infolge des AViderstandes des Kaisers wie der Stadte. 
Jener beftirchtete eine Einschrftnkung seiner Gerichtsbarkeit, diese opponierten 
gegen das von den Fiirsten festgehaltene Prinzip der Standesgleichheit der 
Gerichtsbeisitzer mit dem Angeklagten; da die Klagen von Stadten und 
Stadtern gegen Fiirsten und Herren weit haufiger waren (besonders Sehuld- 
klagen) ais umgekehrt, waren die Biirger in der Mebrzahl der Fiille benacli- 
teiligt gewesen.7) Das sehlieBlicbe Schicksal der Gerichtsreform ist aucb 
diesmal dasselbe wio jenes der Landfriedensaktion.

*) L i n d n e r ,  S. 230. — 2) E. A. XII., Vorw., S. XLVII. —  a) L i n d n e r ,  S. 231. — 
4) E. A. XII., Nr. 64, Art. 4. — 5) E. A. XII., Vonv., S. XLIX . — 6) Ebd., XI., Nr. 264. Art. 
7, 8. 14— 16; 265, Art. 7, 8. 14 — 16 (ebso. Ńr. 266, Zur Frankfurter Konferenz). —  7) So 
treffend Q u i d d e  in K. A. Y1I., Vorw., S. XLY.

(Fortsetzung und Schluft folgen im niichstjahrigen Frogramme).

Richard yon Kreillle.



Sch ulu achrich ten

1. Personalstaml.

A. Lehrkorper  und Lehrfacl ier-Yerteilung.

a) Veranderungen.

Aus dem Yerbande der Anstalt scliieden mit Begiun des Schuljahres:
1. Professor M a x  R o s e n f e l d ,  der nach 31jahriger Tatigkeit an der hiesi

gen Leliranstalt laut Erlafi des k. k. Landesschulrates vom 26. August 1906, 
Z. 6090 , in den dauernden Ruhestand trat (vgl. die Chronik).

2. Professor I)r. W ł a d i m i r  M i s a f ,  dem mit dem Miuisterialerlasse vom 
22. Juni 1906, Z. 11 84 4  (L .-Sch.-R ., 3. .Juli 1906, Z. 4525), eine Lehrstelle an 
der k. k. Staatsrealschule im X . Wiener Gemeindebezirke (vgl. die Chronik des 
Vorjahres),

3. Professor K a r l  P f l i e g e r ,  dem mit demMinisterialerlasse vom 22. Juni 1906, 
Z. 12007 (L .-Sch.-R ., 3. Juli 1906, Z. 4 5 26 ) eine Lehrstelle an der k. k. zweiten 
Staatsrealschule im II. Wiener Gemeindebezirke (ygl. die Chronik des Yorjahres), und

4. der k. k. wirkliche Lehrer Dr. A l b e r t  E i c h l e r ,  dem mit dem Mini
sterialerlasse vom 22. Juni 1906, Z. 12 23 0  (L .-Sch.-R ., 3. Juli 1906 , Z. 4527), 
eine Lehrstelle an der k. k. Staatsrealschule im X . Bezirke Wiens verliehen worden 
war (vgl. die Chronik des Vorjahres).

5 .  Gymnasialprofossor und Lehrer der evangelischen Religion an der hiesigen 
Anstalt R i c h a r d  F r i t s c h e ,  der am Ende des Schuljahres 1905 /6  in den Ruhestand 
trat, don Religionsunterricht aber noch bis zur Ernennung des neuen Religionslehrers 
leitete (vgl. die Chronik).

6. Supplent Dr. H e i n r i c h  P l o y  nach einjahriger sehr eifriger Tatigkeit.
7. Der k. k. prov. Ubungsschullehrer E d m u n d  P a w l i k  nach zweijahriger 

erfolgreiclier Tatigkeit ais Lehrer der bohmischen Sprache an der hiesigen Anstalt.
8. Der eyangelische Religionslehrer J o l i a n n  S t o n a w s k i ,  welchor vom

7. Juni 1906 an Lis zum Schlusse des Schuljahres fur den erkrankten Professor 
R i c h a r d  F r i t s c h e  eyangelische Religion an unserer Anstalt lehrte.

In den Yerband des Lehrkorpers traten zu Beginn des Schuljahres ein:
1. O t t o  R o s e n f e l d ,  Lehramtskandidat in Teschen, dem mit Erlafi des 

k. k. Ministeriums filr Kultus und Unterricht vom 29. August 1906 , Z. 31221, 
eine Lehrstelle an der hiesigen Anstalt yerliehen wurde (L .-Sch.-R ., 3. September 
1906, Z. 6373).

2. A u g u s t i n  S t e i n e r ,  supplierender Lehrer an der Staatsrealschule in 
Leitmeritz, zum wirklichen Lehrer an der hiesigen Anstalt ernannt mit Erlafi des
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k. k. Ministeriums fiir Kultus und Unterricht vom 27. August 1906, Z. 32977, 
(L .-Sch.-R ., (i. September 1906 , Z. 6422).

3. Dr. H u g o  G r o  l i ma nu ,  Lehramtskandidat in Wien, der mit ErlaB des 
k. k. Ministeriums fur Kultus und Unterricht vom 27. August 1906, Z. 33 02 4  
(L .-S ch .-K ., 5. September 1906, Z. 6416), zum provisorischen und mit ErlaB des 
k. k. Ministeriums vom 3. Mai .1907, Z. 16072 (L .-Sch.-R ., 22. Mai 1907 , Z. 3584), 
zum wirklichen Lehrer an unserer Anstalt ernannt wurde.

4. I s i d o r  R o t h ,  Lehramtskandidat, und
5. V i k t o r  T e r l i t z a ,  Lehramtskandidat, die mit dem Erlasse des k. k. 

Landesschulrates vom 3. Oktober 1906, Z. 6952 , ais Supplenten bestellt wurdon.

Mit 1. Oktober 1906 trat in den Yerband des Lehrkorpers:
6. K a r l  S t e g l ,  Lehramtskandidat, der mit dem Erlasse des k. k. Landes

schulrates vom 3. Oktober 1906 , Z. 6952 , ais Supplent und zugleich ais Assistent 
bestellt wurde.

Mit 1. Janner 1907 trat in den Verband des Lehrkorpers:
7. B r u n o  K r z y w o ń ,  evang. Religionslehrer an der Knaben-Yolks- und 

Biirgerschule in Bielitz, der mit dem Erlasse des k. k. Ministeriums fiir Kultus und 
Unterricht vom 4. Dezember 1906 , Z . 3 7 8 5 8 , zum wirklichen Lehrer fiir evange- 
lische Religion am k. k. Albrechtgymnasium in Teschen ernannt wurde und der 
ais solcher evangelische Religion auch an unserer Anstalt lehrt.

b) Stand des Lehrkorpers am Ende des Schuljahres:
1. R u d o l f  A l s c h e r ,  k. k. Direktor, Mitglied des Gemeindeausschusses der 

Stadt Teschen, Leiter der gewerblichen und der kaufmannischen Fortbildungsschule, 
lehrte Eranzosisch und Englisch in V . ; woch. 6 Stunden.

2. V i k t o r  E i s e n b e r g ,  k. k. Professor, Exhortator, Bibliothekar der 
„Schiilerlade", lehrte katholische Religion in I. A, I. C, II. A , II. B, III. A ,
III. B, IV.  A,  IV.  B,  V. ,  VI.  und VII . ;  woch. 19 +  2 St.

3. P h i l .  Dr .  H u g o  G r o h m a n n ,  k. k. wirklicher Lehrer, Kustos der Pro- 
gramm- und Miinzensammlung, lehrte Deutsch in I. C, III. B, IV . A , V . und Englisch 
in V I . ;  woch. 18 St.

4. P h i l .  Dr.  M o r i z  H e r t r i c h ,  k. k. Professor, Bibliothekar der Schiiler- 
bibliothek, lehrte Eranzosisch in I. A , III. A , III. B und Englisch in V I I . ; 
woch. 19 St.

5. F r i e d r i c h  J e n k n e r ,  k. k. Professor der V II. Rangsklasse, Kustos der 
geographischen Lehrmittelsammlung, lehrte deutsche Sprache in V II ., Geographie 
und Geschichte in III. B, IV . A , V . und V I I . ;  woch. 18 St.

6. P h i l .  Dr.  K a r l  K l a t o v s k y ,  k. k. Professor der V III. Rangsklasse; 
dem k. k. deutschen Staatsgymnasium auf der Neustadt in Prag zur Dienstleistung 
zugewiesen.

7. P h i l .  Dr.  L a d i s l a u s  K l o z n e r ,  k. k.  wirklicher Lehrer, Schriftfiihrer 
und Sackelwart des Unterstiitzungsvereines „Schulerlade", Ordinarius der II. B 
Klasse, lehrte Deutsch in II. B und V I ., EranzSsisch in I. B, II. B, V I. und 
bohmische Sprache in der I. und II. Abteilung; woch. 21 +  4 St.

8. J o h a n n  K r ó l i k  k. k. Professor der V II . Rangsklasse, Ordinarius der
IV . A  Klasse, lehrte Deutsch in II. A , Eranzosisch in II. A , IV . A, IV . B, V II. 
und Bohmisch in der III. Abteilung: w8ch. 18 +  2 St.

9. E d m u n d  M a d  er,  k. k. Professor der V III . Rangsklasse, Kustos der 
physikalischen Lehrmittelsammlung, Mitglied der k. k. Prufungskommission fiir
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allgemcine Yolks- und fiir Biirgerschulen, Ordinarius der V II. Klasse, lehrte Mathe- 
matik in I. A , VII. ,  Physik in III. B, IV . B, VII .  und seit 1(5. April Steno- 
graphie in 2 Kursen (3 Abteilungen); woch. 18 -J- 5 St.

10. K a r l  N i e d o b a ,  k. k. wirklicher Lehrer, akademischer Maler, Ordinarius 
der III. A. Klasse, lehrte Freihandzeichnen in II. B, III. A , 111. B , V ., V II ., 
Geometrie in III.  A  und Kalligraphie in I. A ; woch. 22 St.

11. A n t o n  P o h o r s k y ,  k. k. Professor der VII .  Rangsklasse, Kustos des 
naturhistorischen Kabinetts, Ordinarius der I . C Klasse, lehrte Mathematik in
I. C, II. B, Naturgeschichte in I. C, II. B , V I ., V II. und Oesang in 3 A b 
teilungen; woch. 17 —j— 5 St.

12. O t t o R o s e n f e l d ,  k. k. wirklicher Lehrer, Kustos der Lehrmittel- 
sammlung fiir darstellende Geometrie, Ordinarius der V . Klasse, lehrte Geometrie 
und geometrisęhes Zeichnen in IV . A , IV . B, darstellende Geometrie in V ,, V I. und 
Mathematik in IV . B und V . ;  woch. 20  St.

13. H u g o  S o y k a ,  k. k.  Professor der V III. Rangsklasse, akademischer 
Maler, Ordinarius der IV . B Klasse, lehrte Freihandzeichnen in 1. A , I. B, II. A , 
IV . A , IV . B und V I . ; woch. 22 St.

14. A u g u s t i n  S t e i n  er ,  k. k. wirklicher Lehrer, Bibliothekar der Lehrer- 
bibliothek, Ordinarius der V I. Klasse, lehrte Mathematik in III. A , IV . A , V I., 
Physik in III. A,  IV.  A  und VI . ;  woch. 19 St.

15. F e r d i n a n d  O r d e l t ,  k. k. Turnlehrer, Kustos der Turnhalle, Vor- 
steher des deutschen Schiilerheims, erteilte den Turnunterricht in allen Klassen 
(12 Abteilungen); woch. 24  St.

lfi._ K o n r a d  F a b i a n ,  k. k. suppl. Lehrer, Ordinarius der II. A  Klasse, 
lehrte Mathematik in II. A , Naturgeschichte in I. A , I. B, II. A , V ., Geographie
und Geschichte in II. A , Kalligraphie in I. B und II. A  ; woch. 17 St.

17. R i c h a r d  K r e i B l e ,  Edler v. H e l l b o r n ,  k. k. suppl. Lehrer, Or
dinarius der I. B Klasse, lehrte Deutsch in I. B, IV . B , Geographie in I. B
I. C, Geographie und Geschichte in IV . B und V I . ;  woch. 21 St.

18. I s i d o r  R o t h ,  k. k. suppl. Lehrer, Kustos des chemisehen Laboratoriums, 
lehrte Mathematik in I. B, Chemie in IV . A , IV . B, V ., V I. und analytische 
•Chemie in 2 Abteilungen; woch. 19 St.

19. K a r l  S t e g l ,  k. k. suppl. Lehrer, akademischer Maler, lehrte Freihand
zeichnen und Kalligraphie in I. C und assistierte beim Zeichenunterricht in II. A ,
III. A,  lii .  B, IV.  A ,  IV.  B, V.  und V I . ;  woch. 5 —|— 2G St.

20. V i k t o r  T e r l i t z a ,  k. k. suppl. Lehrer, Ordinarius der 1. A  Klasse,
lehrte Deutsch in I. A , III. A , Geographie in I. A , Geographie und Geschichte in
II. B und III.  A ;  woch. 19 St.

21. E r n s t  V o g e l ,  k. k. suppl. Lehrer, Ordinarius der III, B Klasse, 
lehrte Geometrie und geometrisches Zeichnen in II. A , II. B, III. B, darstellende 
Geometrie in VII . ,  Mathematik in III.  B, Kalligraphie in II. B, Franzosisch in
l. C und bis zum 15. April Stenographie in 2 Kursen (3 Abteilungen); woch. 
18 —|— 5 St.

22. B r u n o  K r z y  woń,  k. k. wirklicher Gymnasiallehrer, lehrte seit 1. Janner 
erangelische Religion in allen Klassen (7 Abteilungen); wijch. 11 St.

23. P h i l .  Dr.  A d o l f  L e i m d o r f e r ,  k. k. Professor, Kreisrabbiner, er
teilte den mosaischen Religionsunterricht in 3 Abteilungen; wtich. 5 St.

24 . G e o r g  H e c z k o ,  Biirgerschullehrer, lehrte polnische Sprache in drei 
Abteilungen ; woch. 6 St.



B. D i en st p e r s o na !  der  Ans t a l t .
P e t e r  K l i n k ,  k. k. Schuldiener.
J o l i a n n  K r z y ś  t ek,  Aushilfsdiener fiir die Kabinette. 
G e o r g  O n d r a c z k a ,  Aushilfsdiener fur die Turnhalle.
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II. Lelirplan.
Im abgelaufenen Schuljahre kam der durcli MinisterialerlaB voni 23. April 

1898, Z. 1 0 33 1 , yorgeschriebene Normallehrplan mit den durcli MinisterialerlaB 
vom 12. September 1898 , Z. 23 991 , fiir die schlesischen Realschulen ange- 
ordneten Modifikationen und der mit MinisterialerlaB vom 11. Oktober 1904, 
Z. 2 0 0 8 9 , verfiigten Abiinderung zur Anwendung. Der Wortlaut des neuen 
Lehrplanes ist im X X V I .  Jahresbericlite, Seite 8 — 23, enthalten. Der Turnunter- 
riclit wurde nach dem Lehrplane vom 12. Februar 1897, Z . 1 7 26 1 , erteilt.

III. Lelirbuclier
fiir das Schuljahr 1 9 0 7 /1 9 0 8 .

R e l i g i o n s l e l i r e :  a) K a t h o l i s c h e :

I .— II. Klasse. GroBer Katechismus der katholischen Religion, Schulbiicher-Ver-'
lag, 1906 .

Fischer, Geschichte der gottliclien Offenbarung des Alten Bundes, 
10. Auflage.

„ Geschichte der gottliclien Offenbarung des Neuen Bundes, 
10. Auflage.

I . Klasse. Konig, Lehrbuch fiir den katholischen Religionsunterricht. III. Kursus. 
Besondere Glaubenslehre, 8 .— 12. Auflage.

„ „ Pehrlmch fiir den katholischen Religionsunterricht. IV . Kursus.
Sittenlehre, 8 .— 12. Auflage.

„ Fischer, Lehrbuch der Kirchengeschichte, 8. Auflage.
„ Babuschek W ., Katholisches Gebet- und Gesangbuch.

III.

IV.

VI.

VII.
I . — VII.

b) E y a n g e l i s c h e :

I. und II. Klasse. Bibliscbe Geschichte fiir Schulen und Familien. Vereinsbuch- 
handlung in Kalw, 4 0 0 .— 422 . Auflage.

I .— IV . V Buchrucker, Dr. Martin Luthers kleiner Katechismus, 
9 3 .— 108. Auflage.

III.— IV. W Palmer, Der christliche Glaube und das cliristliche Leben  
11. yerb. Auflage.

V .— VII. n Hagenbach, Leitfaden zum christliclien Religionsunterricht, 
9. verb. Auflage.

V .— V II. » Schulbibel. Bremen 1894 . Bremische Bibelgesellschaft, 
6 .— 8. Auflage.

I.— VII. V Fritsche, Evangelisches Schulgesangbuch, 2. Auflage.

c) M o s ai s c h e :

I . — IV.  Klasse. Ehrmann, Geschichte der Israeliten, I. Teil, 6. Auflage. 
V . - V I I .  „ „ „ II. „ 4. ,.
I . - V I I .  „

. 75 n v
Kayserling, Die 5 Biicher Moses.

v



D e u t s c h e  S p r a c h e :

1. -III. Klasse. 
IV .— VII.

I.— V II. „

I. Klasse.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

Spengler, Deutsche Schulgrammatik. 1. Auflage,
„ Willomitzer, Deutsche Grammatik, nur 9.'— 12. Auflage.
„ llegeln fur die deutsche Rechtscbreibung nebst Worterverzeichnis 

mit einheitlichen Schreibweisen, 1904.
Lampel, Deutsches Lesebuch fur die I . Klasse 

Mittelschulen, I. Band, 1 1 .— 12.
Lampel, Deutsches Lesebuch fur 

Mittelschulen, II. Band, 9 .— 10.
Lampel, Deutsches Lesebuch fur 

Mittelschulen, III. Band, 8. und 
Prosch und Wiedenhofer,

Realschulen, IV . Band,

Auflage. 
die II 
Auflage. 
die III.
9. Auflage. 

Deutsches Lesebuch 
2. verb. Auflage,

osterreichischer

Klasse osterreichischer

Klasse osterreichischer

flir osterreichische

Kummer und Stejskal, Deutsches Lesehuch fur osterreichische Real- 
schulen, V . Band, 6. Auflage.

Kummer und Stejskal, Deutsches Lesebuch fur osterreichische Real- 
schulen, V I. A  Band, 5. Auflage.

Kummer und Stejskal, Deutsches Lesebuch fur osterreichische Keal
schulen, V II . Band, nur 5. verb. Auflage.

F r a n z o s i s c h e  S p r a c h e :

I .— II.

III.
IV . 

V — 'VII.

III .— V II. 
V.— V II.

Klasse. Fetter und Alscher, Lehrgang der franzosischen Sprache, I. und
II. Teil, 10 .— 12. Auflage.

,, Fetter, Lehrgang der franzosischen Sprache, III. Teil, 5 .— 7. Aufl.
Fetter, Lehrgang der franzosischen Sprache, IV . Teil, 5. u. 0. Aufl. 

,, Fetter und Alscher, Lehrgang der franzosischen Sprache, V . Teil, 
4. und 5. Auflage.

,. Fetter und Alscher, Franzosische Schulgrammatik, 2. u. 3. Auli.
„ Fetter und Ullrich, Franzosisches Lesebuch, 1. Auflage.

Ais Worterbuch wird empfohlen: Sachs-Villatte, Franzosisches Schulworter- 
buch (18 K ) ; Thibaut, Franzosisches Sehulworterbuch (12 K ) ; Langenscheidt, 
Franzosisches Taschenworterbuch (4 .20  K).

E n g l i s c h e  S p r a c h e :

V . Klasse. Nader u. Wurzner, Elementarhuch der engl. Sprache, 6. u. 7. Aufl.
VI. und V II. „ Nader und Wurzner, Grammatik der engl. Sprache, 3. Aufl. 
VI. „ VII .  „ „ „ „ Engl. Lesebuch, 4 .— G. Auflage.

Ais Worterbuch wird empfohlen: Muret, Engl. Sehulworterbuch (18 K ) ;  
Grieb-Schroer, Engl, Worterbuch (18 K ) ; Thiem e-W essely, Englisches Schul- 
worterbucli (1 6 .8 0  K ) ; Thieme-Kellner, Engl. Handworterbuch (1 2 .6 0  K ) ; 
Langenscheidt, Engl. Taschen worterbuch (4 .20  K).

G e o g r a p h i e :

I. Klasse. Heiderich, Osterreichische Schulgeographie, I. Teil, 2. Auflage.
II. „ Heiderich, Osterreichische Schulgeographie, II. Teil, 2. Auflage.

III. Heiderich, Osterreichische Schulgeographie, 1. Auflage.
IV . „ Mayer, Geographie der osterr.-ung. Monarchie (Vaterlandskunde),

fi. verb. bis 7. Auflage.
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VII. 
I .— II.

Klasse.
77

III.— VII.

Hannak, Osterr. Vaterlandskunde (Oberstufe), 13 .— 15. Aufl. 
Kozenn, Geograpbischer Atlas fiir Mittelschulen, 40. bearbeitete 

bis 41 . Auflage.
Kozenn, Geographischer Atlas fiir Mittelschnlen 37 .— 41 . Aufl.

G e s c h i e h t e :

II. Klasse. Mayer, Lebrbucli der Geschiehte fiir die unteren K  lassen, I. Teil, 
Altertum, 4 .— 5. Auflage.

III. ., Mayer, Lehrbueb der Geschiehte, II . Teil, Mittelalter, 4. u. 5, Aufl.
IV . 17 ii ;; 11 n

V. 77 u 57 71 15

V I. 7? n 57 11 77
V II. ?? ;; 77 11

II.-— VII. Klasse. Schubert
Ausgabe

und 
fiir 1

Schmidt.
Realschul

III. „ Neuzeit, 4. u. 5. Auflage. 
fiir die oberen Klassen, I. Teil, Alter

tum, 4 . u. 5. Auflage.
II. Teil, 4. u. 5. Auflage.
III. Teil, 2. u. 3. Auflage. 

Historisch - geograpbischer Schulatlas. 
i, 1. Auflage.

M a t h em  a t i k :

I. und II. Klasse. Gloser, Lehrbueb der Arithmetik fiir die I. und II. Klasse, 
5. Auflage.

Gloser, Gruudziige der allgem. Arithin. fiir die III. Klasse, 
5. Auflage.

Mocnik-Neumann, Lehrbueb d. Arithm. uud Algebra, nur 2 6 .— 29. 
Auflage.

MoCnik-Spielinann, Lehrbuch der Geometrie fiir die oberen 
Klassen der Kealschulen, 24 . Auflage.

Riihlmann, Logarithmisch-trigonometrische Tafeln, 13 . verb. Aufl.

III. 57

I V ,— V II. 7?

V , - V I I . 71

V , — V II. 71

G e o m e t r i

I. Klasse.

V I — VII .  
V .— V II.

Menger, Geometrische Formenlehre, 5. Auflage.
„ Grundlehren der Geometrie, 7. Auflage.
„ Lehrbuch der darstellenden Geometrie, 3. Auflage.
„ Lehrbuch der darstellenden Geometrie, 2. u. 3. Aufl.

Heller, Aufgaben ans der darstellenden Geometrie (wird zur 
Anschaffung empfohlen).

N a t u r g e s c h i c b t e :

1.— II. Klasse.

I .— II. 1)

V .
V I.

VII.

n

?i

Pokorny-Latzel, Naturgeschicbte des Tierreiches, Ausgabe B, nur 
2 6 .— 28. Auflage.

Pokorny-Fritsch, Naturgeschichte des Pflanzenreiches, nur 22. bis 
24. Auflage.

Burgerstein, Leitfaden der Botanik, 4. Auflage. 
Woldfich-Burgerstein, Leitfaden der Zoologie, 9. Auflage. 
IIochstetter-Bisching-Toula. Leitfaden der Mineralogie und Geo

logie fiir Kealschulen, 17. und 19. Auflage.

P h y  s i k :

III.— IV7. Klasse. Wallentin, Grundziige der Naturlehre fiir Kealschulen, 4. ge-
śinderte Auflage.

V I .— V II. „ „ Lehrbuch der Pliysik. Ausgabe fiir Kealschulen,
11. geanderte Auflage.
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C h e m i e :

IV. Klasse. Rosenfeld, Erster Unterricht in der Chemie und Mineralogie, l .Aufi .
V. „ Mitteregger, Lehrbuch d. Chemie, I. Teil. Anorgan, Chemie, 8. — 10.

Auflage.
VI. ,, Hemmelmayr, Lehrbuch der organischen Chemie, 3. Auflage. 

B o h m i s c h e  S p r a c h e :

I. Abteilung. Charvat, Lehrgang der bóhmischen Sprache, I . Teil, 3. Auflage. 
II. „ „ „ „ „ „ I I .  Teil, 3. Auflage.

III. „ Charvńt u. Oufednióek, Lehrg. d. bolim. Sprache, III. Teil, l . Auf i .

P o l n i s c h e  S p r a c h e :

I. Abteilung. Popliński, Elementarbuch der polnischen Sprache, 17. und 
18. Aufl.

II. .. Próchnicki u. W ójcik, W ypisy polskie, f. d. I. Klasse, 3. Aufl.
III. ., Czubek i Zawiliński, W ypisy  polskie fur die IV . Klasse der

Gymnasien und Realschulen.
II .— III. „ Małecki, Gramatyka szkolna języka polskiego. 8 . Auflage.

S t e n o g r a p h i e :

I. und II. Abteilung. Scheller, Lehr- und Lesebucli der Gabelsbergersclien
Stenographie, 10 .— 12. Auflage.

G e s a n g :

I .— V II. Klasse. Mende, Liederbuch fur Studierende, 4 . verb. Auflage.

D e u t s c h e  L e k t i i r e :

VI. K lasse: 1. Jungfrau von Orleans von Schiller.
2. Nathan der Weise von Lessing.

V II. „ 1. Hermann und Dorothea von Goethe.
2. Sappho von Grillparzer.
3. Gotz von Berlichingen von Goethe.

IV. Themen fiii* die cleutschen Aufsiitze.
V7. K l a s s e .

1. Balladę und Romanze. Erlautert an „Erlkonig11 und ,, Bertran de Born.“
2. Der Traum des Germanem Mach Geibels ,T o d  des Tiberius". (Sch.)
3. Der Abschied Hektors von Andromache.
4. Not erzeugt. Kraft. (Sch.)
5. Die Perserkriege.
6. Siegfried und Achilles. Ein Vergleich.
7. Freuden und Nutzen der Fufireisen. (Sch.)
8. Rom ist nicht an einem Tage erbaut worden.
!(. Es ist schmahlich, ein Fremdling zu sein im eigenen Vaterland. (Sch.)

10. Gedankeńgang der Elegie ,  Pompej i und Herkulanum. “
Dr. Hugo Grohmami.

3*
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1. Herbstgedanken.
2. a) Kriemhłlde in der siiddeutschen u. der nordisehen Fassung des Nibelungenliedes. 

V) Vergessen —  ein Fehler, eiiie Scliuld, eiu Gliick, eino Tngend. (Sch.)
3. Welche Charaktereigenschaften Hagens erkennen wir aus dem ersten Gcsange 

des Nibelungenliedes ?
4. Worin liegt nach Guizots Meinung die Bedeutung der Kreuzziige fiir das 

geistige Leben Furopas > (Sch.)
5. Herr, laG mich hnngern dann imd waun,

Sattscin maclit stumpf und trage,
Und scliiek' mir Feinde Mann um Mann,
Kampf bałt die Krafte rege. (Gustar Falkę.) 

li. Die Strome und ihre Bedeutung fiir die Kultur.
7. Buchdruckerkunst und Literatur. (Seh.)
8 . Meistergesang, Sprachgesellschaften und Dicliterscliulen.
9. Welchen Genui! yerschafft uns das Studium der Naturwissenschaften ? (Seh.)

10. Welche Mittel zur Kraftigung unseres Korpers stehen uns zu Gebote?
Dr. Ladislaus Klozner.

VI. Klasse .

VII. K l a s s e .
1. Der Friede. (Sch.)
2. Der erste Gesang in Hermann und Dorothea von Goethe. (H .)
3. Per aspera ad astra. (R .)
4. Die Berechtigung des Krieges. (H.)
5. Uber moderne Chemie. (R.)
6. Es bildet das Talent sieli in der Stille,

Sich der Charakter in dem Strom der W elt. Goethe. (Sch.)
7. Uber die Iiauber von Schiller. (Ii.)
8. .Tohannas Abschied von der Heimat. Nach Schiller (H .)
9. Ottokar und Rudolf. Nach Grillparzer. (Sch.)

10. Uber Goethes Iphigenie auf Tauris. (R.)
11. Die Alpen. Beschreibung. (H .)
12. Dor EinfluG Roms auf die deutsche Kulturentwicklung. (R .)
13. Mar(|uis Rosa, ein Yorkampfer der Freiheit. Nach Schiller. (H .)
14. Sappho. Charakteristik nach Grillparzer. (H .)
15. Die Stadt ais Jlittel- und Gipfelpunkt der menschlichen Kultur. Maturitatsarbeit.

Friedrich Jenkner. 1 2 3 4 5 * 7 8

V. Vermelirimg der Lehrniittel im Jahre 1906.
Im Jahre 1906 betrugen die Einnahmen fiir Lehrmittel:

1. Kassastand vom Jahre 1905 ..........................................................K  _____ ___
2. Dotation der Stadtgemeinde.......................................................................... 6 0 0 .__
3. Aufnahmstaxen von 110 Schiilern a K  4 .2 0  4 6 2 . 
4. Lehrmittelbeitrag von 457 Schiilern a K 2 .1 0  .........................  959 .70
5. Taxe fi ir sieben Semestralzeugnis-Duplikate . . . . . .  14.--
(i. Von der kaufmiiunischen Fortbildungssehule 1 0 .___
7. Vom Yereine fiir hohen; Madchenerziehung . . . . . .  20. ___
8. Sechs auBerordontliche D o ta tio n e n ......................................................... 1350 .60

Summę der Empfange . . . K  3416 .30



Hievon wurden die folgenden Ausgaben bestritten:
1. Ausgabentiberschreitung im Jahre 1905  K  75.69
2. Fin- die L e h r e r b ib lio th e k ............................................................................ 798 .85
8. ,  „ Schiilerbibliothek ............................................................................  126.98
4. ,. geographische L e h r m i t t e l ............................................................................ 112 .84
5. .. „ ,, (auBerordentliche Dotation) . ,  38 .—
6. ,. naturhistorische ,.  ,  135 .49
7. „ ,  .. (auBerordentliche Dotation) . .. 3 3 0 .80
8. physikalische .. ..................................................................29 1 .79
9. „ ,, ,  (auBerordentliche Dotation) . .. 2 4 2 .4 0

10 . ,  chemische .. .................................................................. 213 .82
11. „ ,, „ (auBerordentliche Dotation) . ., 27 0 .—
12. .. Cleometrie- .. . .......................................................... 16 .85
13. „ Lehrmittel fiir F reih an d zeich n en ................................................., 167.K7
14. ,, „ .. ,  (auBerordentliche Dotation) ,, 3 0 .—
15. .. Turngerate (auBerordentliche D o t a t i o n ) ..................................  4 3 9 .4 0

Summę der Ausgaben . K 3 2 9 0 .2 8

Kassastand am Ende 1906 . ............................................................ 126 .02

A. Bibliothek.
a) L e h r e r b i b l i o t h e k .

Kustos: A u g u s t i n  S t e i n  er, k. k. wirki. Realschullehrer.

I. Z u w a c h s  d u r c h  A n k a u f :  Poggendorf, Biographisch-literarisches 
Handworterbuch (IV . Bd.). Schlomilch, Handbuch der Mathematik (II. u. III. Bd.). 
Astronomischer Kalender 1906 . Sudermann, Stein unter Steinen. Keller, Die Leute 
von Seldwyla (2 Bde.). Ibsen, Samtliche Werke in deutscher Sprache (III. und
IV. Bd.). Macaulay, The history of England (II. Bd.). Hugo, Quatre-vingt-treize 
(2 Bd.). Hellwald, Kulturgeschichte in ihrer nattiriichen Entwicklung bis zur Gegen- 
wart (III. und I\’ . Bd.). Walker, Einfiihrung in die physikalische Chemie. Credner, 
Elemente der Geologie. Hann, Hochstetter, Pokorny, Allgemeine Erdkunde (II. Bd.). 
Ohambers, Cyclopaedia of English Literaturę (I.— III. Bd.). Furrer, Fttnf Bilder aus 
Paliistina (III.  u. IV . Tafel). Glossy, Jalirbuch der Grillparzergesellschaft (X V I . Bd.) 
Kleinpeter, Mittelschule und Gegenwart. Werner, Neuere Anschauungen auf dem 
Gebiete der anorg. Chemie. Heinze, Schroeder, Aufgaben aus klassischen Dramen, 
Epen und Eomanen (II. und V.  Bandchen). Prohasel, Wahner, Aufgaben aus der 
deutschen Prosalektiire der Prima (V . Bandchen). Hugo, La legende des siecles 
(4 Bde.). Schams, .Tosef Emanuel Hilschers Gedichte. Festschrift Adolf Tobler zum 
siebenzigsten Geburtstage. Deile, Wiederholungsfragen aus der deutschen Literatur 
(3 Bde.). Diaide, Annalen der Physik. Konig, Beiblatter zu den Annalen. Krause, 
Chemikerzeitung. Schniirer, Allgemeines Literaturblatt. Landsberg, Natur u. Selmie. 
Dumoulin, R,evue bleu. Vietor, Die neueren Sprachen. Hoops, Englische Studien. 
Burgerstein, Pimmer, Vierteljahrsschrift fiir korperliche Erziehung. Hettner, Geo
graphische Zeitschrift. Frisch, Zeitschrift fiir Lehrmittelwesen und pitdagogische 
Literatur. Zeitschrift fiir bildende Kunst. Behrens, Zeitschrift fiir franzosische Sprache 
und Literatur. Kałuża, Thurau, Zeitschrift fiir franzbsischen und englischen llntorricht. 
Knatlitsch, Zeitschrift fiir Geschichte und Kulturgeschichte (isterr.-Schlesiens. Zarncke, 
Literarisclies Zentralblatt fiir Deutschland. Lyon, Zeitschrift fiir den deutschen 
Dnterricht. Schotten, Zeitschrift fiir mathematischen und naturwissenschaftlichen
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Unterricht. Czuber, Zeitschrift ftir das Realschulwesen. Monatsschrift fur Gesund- 
heitspflcge. Yerliandlungen der zoologisch-botanischen Gesellschaft. Klein, Gaea. 
Gesunde Jugend. DeutschSsterreichische Tumzeitung. Fehling, Neues HandwSrter- 
buch der Chemie. Verordnungsblatt.

II. Z u w a c h s  d u r c h  S c h e n k u n g :  Yon der k. k. Akademie der W issen- 
scliaften : Anzeiger der Akademie der Wissenschaften. ■—  Vom  k. k. Ministerium 
ftir Kultus und Unterricht: L ’ enseignement en Hongrie. —  Vom k. k. Landes- 
schulrate: Bericht des k. k. schles. Landesschulrates im Schuljahre 19 0 4 /0 5 . — 
Vom k. k. Kealschuldirektor U. Alscher: Osterreichische Mittelschnle, — Yom  
Schulrat Prof. Max Rosenfeld: Caro, Zeitschrift ftir angewandte Chemio (Jalirgang 
1890  bis 1900). —- Von Prof. Dr. W . M fsaf: Osterr. Rundschau 1906 . —  Vou 
Frań Dr. Feiner: Le prince de Beaumont, Magazin des Adolescentes 2 B d e .; 
Fablier de la jeunesse et de l’age mur, 2 Bde.

Fiir diese Spenden wird hiemit der beste Dank ausgesprochen.
D e r z e i t i g e r  S t a n d  d e r  Le  h r e r b i b  1 i o t h e k : 37 45  Bandę.

b) S cli ii 1 erb  i b li ot li e k.

Kustos: Professor Dr. M o r i z H e r  tr  i ch.

I. Z u w a c h s  d u r c h  A n k a u f :  Bubę, Stories from English History. Dickens, 
A  Child’ s History of Fngland. Burnett, Little Lord Fauntleroy. Lamb, Six Tales 
from Shakespeare. Macaulay, The English Keyolution. Feyerabend, History of 
English Literaturę. Fuchs, Tableau de la litterature franęaise. Feuillet, Roman d’un 
jeune homme pauvre. Yoltaire, Histoire de Charles Douze. Daudet, Tartarin de 
Tarascon. Yerne, Le tour du monde. Souyestre, Au coin du fen. Merimee, Colomba. 
Muller, La jeunesse des hommes celebres. Niox, Guerre de 1870. Margueritte, Le 
desastre. Daudet, Le petit Chose. Krollick, Contes modernes. Kukula, Mómoires 
d’un collegien. Daudet, Ausgewahlte Erzahlungen. Sandeau, Mile. de la Seigliere. 
Pailloron, Le monde oii Fon s’ennuie. Gautier, Les epopóes franęaises. Scribe, Uu 
verre d’eau. Wolff, Lurlei. Scott, Guy Mannering. Hebbel, Nibelungen. Baumbach, 
Der Pate des Todes. Niessen, Im Reiche der Blumen. Bals, Treue Freunde in 
Haus und Hof. Niessen, Kunsthandwerker im Tierreiche. Bals, Lustige Musikanteu. 
Engeln, Im Telegraphen- und Tolephonbureau. Bendel, Wetterpropheten. Bals. 
Staatswesen im Tierreiche. Bals, Vogelwanderleben. Bals, Krieg und Frieden im 
Tierreiche. Engeln, Elektrizitat. Bendel, Vogelpolizei. Neureuter, A uf der Fuchsjagd. 
Gaudeamus IX , 1. und 2. Bd. Das neue Uniyersum X X V I .  Hoffmann, FleilS 
und Triigheit, Nur nimmer gerade durch, Gottes W ege sind wunderbar, Mit Kleinem 
fangt man an. Hocker, W er Gutes mit Bosem yergilt, Tugend besteht, Die Schule 
des Lebens.

II . Z u w a c h s  d u r c h  S c h e n k u n g :  Tournier, Contes et recits pour la 
jeunesse. Mignet, Histoire de la revolution fram;aise (Abiturient Bullawa Edwin). 
Groner, Osterreicher in Mexiko (Pokorny Josef, V II. K I.). —  Ftir diese Spenden 
wird der beste Dank ausgesprochen.

D e r z e i t i g e r  S t a n d  d e r  S c h i l l e r  b i b l i o  t h e k : 978  Bandę.

B. Geographische Lehrmittelsammlung.
Kustos : Professor F r i e d r i c h  J e n k n e  r.

Z u w a c h s  d u r c h  A n k a u f :  1. Stephan Cybulski: Tabulae, ąuibus anti- 
quitates Graecae et Romanae illustrantur. Tabulae I, II, X . Dazu der erklareude
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Text I, II, X . 2. Kiepert: Stumme physikalische Wandkarte von. Deutschland.
3. Kiepert: Politische Wandkarte von Deutschland. 4. Lehmann: Volkertypen, 
6 Tafeln. 5. Drei Umgebungskarten von Tesclien. 6. Ein Landkartenkasten.

D e r z e i t i g e r  S t a n d  de r  S a m m l u n g :  703 Inventarstiicke.

C. Lehrmittelsammlung fur Naturgeschichte.
Kustos: Professor A n t o n  P o h o r s k y .

Z u w a c h s  d u r c h  A n k a u f :  7 Mineralien, 15 Wandtafeln yon Prof. Dr. 
Paul Pfurtscheller, 42 Stlick Vogel.

D e r z e i t i g e r  S t a n d  d e r  S a m m l u n g :  56 69  Inyentarstiicke.

D. Physikalisches Kabinett.
Kustos: Professor E d m u n d  M a  der.

I. Z u w a c h s  d u r c h  A n k a u f :  VertikalmaGstab mit Schieber und Zeiger, 
zur Bestimmung der Hohondifferenz zweier Punkte. —  Fallkugeln aus Messiug 
mit Schnur. —  Heberbarometer nacli Bunsen. Yorlesungs-Thermometer (—  35°  
bis - j -  2 0 0 ° C). —  Kochtopf aus Stahlblech. —  Wasser-Kalorimeter mit Thermo- 
meter. —  Metallstab mit isolierendem Griffe. —  Kupron-Element. —  Akkumulator 
(20  Volt). —  Taschen-Amperemeter. —  Mefidraht zur Bestimmung von Leitungs- 
widerstanden, mit Doppelskala. —  Interferenz-Prisma. —  Rowlands Gitter I. Qua- 
litiit, samt ZugehSr. —  Ein Apparatenkasten. —  Verbrauchsmaterialien.

II. Z u w a c h s  d u r c h  S c h e n k n n g :  1. Von der lObl. ^Sektion Tesclien 
des Beskidenvereines“ : Telegraphische Wetterberichte der k. k. Zentralanstalt 
fiir Meteorologie in W ien, samt Wetterkarten. 2. Von Erau Dr. Anna Feiner, 
Tesclien, ein Induktionsapparat zu therapeutischen Zwecken, samt Chromsilure- 
Batterie. 3. Yon Herrn Wilhelm  Holter, Elektrotechniker in Teschen, ein Elektro- 
motor. 4. Vom Schiller Stux Paul der VI. K lasse: eine Blitztafel. 5. Vom Schiller 
Romer Ernst der IV . Klusse B: eine Konstruktionstafel zum Krafteparallelogramm.
6. Vom Schiller Winarsky Johann der IV . Klasse B : eine Grubenlampe. 7. Vom  
Schiller Himmer Siegfried der III. Klasse B : ein Fuchsschwanz. 8. Vom Schiller 
Schaschek Anton der III. Klasse B : eine Grubenlampe. — Fiir diese Spenden 
wird hiemit der beste Dank ausgesprochen.

D e r z e i t i g e r  S t a n d  der S a m m l u n g :  513 Inyentarnummern in 1117  
Stiicken.

E. Chemisches Laboratorium.
Kustos: Supplent I s i d o r  Rot l i .

I. Z u w a c h s  d u r c h  A n k a u f :  29 Gesteinsarten. 32 Kristallmodelle. Eine 
feine analytisclie Wagę. Ozonrohre. Funkeninduktor.

II. Z u w a c h s  d u r c h  S c h e n k n n g :  2 Mineralien (Pindor, IV . B). Mehrere 
Mineralien (Seidel, IV . A). 2 Zinnstangen, 10 Mineralien (Romer, IV . B). — - Fur 
diese Spenden wird der beste Dank ausgesprochen.

D e r z e i t i g e r  S t a n d  de r  S a m m l u n g :  1614 Inyentarstiicke.
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F. Lehrmittel fur geometr. Zeichnen.
Kustos: W irki. Realschullehrer O t t o  E o s e n f e l d .

Z u w a c h s  d u r c h  A n k a u f :  Sechsseitige regelmabige Pyramide mit zur 
Basis geneigtem Schnitte. (Holzmodell.)

D e r z e i t i g e r  S t a n d  d e r  S a m m l u n g :  114 Inventarstiicke.

G. Lehrmittel fur Freihandzeichnen.
Kustos: Professor H u g o  S o y k a .

I. Z u w a c h  s d u r c h  A n k a u f :  7 Gefafie mit imitierter Patina, 10 Pilze, 
1 Brigantenliandschuh, 1 Schwert, 1 Morgenstern, 1 Bund Schliissel, 1 Reiterdegen, 
1 Laterne, 1 Kollektion Blatter unter Cllas; Andel, Moderner Zeichenunterricht ; 
20  Modelltischchen; 1 Band Handzeichnungen alter Meister (Albertina).

II. Z u w a c h s  d u r c h  S c h e n k u n g :  Vom Schiller Zadra der IV. A  Klasse 
eine Bergmannlaterne, wofiir der beste Dank ausgesprochen wird.

D e r z e i t i g e r  S t a n d  de r  S a m m l u n g :  3548 Inventarstiicke.

H. Miinzsammlung.
Kustos: W irki. Realschullehrer Dr. H u g o  G r o h m a n n .

Z u w a c h s  d u r c h  S c h e n k u n g :  Von den Herren Prof. Pohorsky und 
Dr. Grohmann, dem Schiller der V . K lasse: Flach Leo, den Schiilern der IV . A  
K lasse: Blasenstein, Charbulak, Fizia, Flach Emil, Hurka, Knoppek, Neumann, 
Schimanowsky, den Schiilern der III. B Klasse: Bobek, Bolek, Czudek, Franke, 
Gabsdyl, Heller, Himmer, Kolorz, Matuszek, Plasun, Straube, W allek, Wojnar, 
dem Schiiler der II. A  K I . : Klepek und den Schiilern der I. C KI . :  Krisch, Muller 
Robert, Pionka, Wawriczek wurden gespendet: 15 Silber-, 2 Nickel-, 44  Knpfer- 
miinzen, samtliche aus der Neuzeit, und eine Gedenkmiinze auf ein neuzeitiges 
Ereignis, zusammen 62 Stiick. Davon entfallen auf Osterreich 50, auf RulSland 3, 
auf Italien 1, auf die iibrigen europaischen Staaten 6 und auf Amerika 2 Miinzen. 
—  Den Spendern wird hiemit bestens gedankt.

S t a n d  am E n d e  de s  S c h u l j a h r e s  1 9 0 6 /0 7 : 46 8  Stiick, umfassend
45  antike, 197 osterreichische, 49 deutsche, 45 russisclie, 25 italienische und 
68 Miinzen der iibrigen europaischen Staaten; ferner 21 orientalische und 12 ame- 
rikanische; schliefilich 6 Banknoten (3 ungarische, 1 osterreichische, 1 brasilianische 
und eine der Provinz Buenos Aires). Darunter 1 osterreichische Goldmiinze, 96 Silber- 
miinzen (2 rbmische und 94 aus der Neuzeit), 19 Nickelmiinzęn, 328 Kupfermiinzen 
(39 romische und 289 aus der Neuzeit), 6 Miinzen aus anderem Metali und 1 2 Gedenk- 
miinzen auf neuzeitliche Ereignisse.

I. Turngerate.
Kustos: K . k. Turnlehrer F e r d i n a n d  O r d e l t .

N e u a n s c h a f f u n g e n  (aus einer yom k. k. schles. Landesschulrate besonders 
bewilligten Dotation): 3 Bbcke, 1 Hantelstiinder, 1 Sprungbrett, 8 Bolzen fiir die 
Reckstangen und 8 Bolzen fiir die Barren.

D e r z e i t i g e r  S t a n d :  646  Inventarstiicke.
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K. Programmsammlung.
Kustos: Wirki. Realschullehrer Dr. l i n g o  G r o h m a n n .  

A. Osterr. Mittelschulen:
1. Mittelschulen Niederiisterreichs.........................................

II. Oberosterreichs und Salzburgs
III. S te ie r m a r k s ............................................
IV. Kiirntens und Krains
V. des Kiistenlandes . . . .

VI. 51 Tirols und Vorarlbergs .
VII. Bohmens .........................................

VIII. M a h r e n s ..................................................
IX . S c h l e s i e n s .........................................
X . G a liz ie n s .................................................

XI. der Bukowina und Dalmatiens .
XII. Osterreichische Lehrerbildungsanstalten

XIII. Scbulen Ungarns und Kroatiens . . . .
XIV. Sonstige inlandische A n stalten .................................

Osterr. Progr.

B. I.— V III. Bayrisclie Mittelschulen. Bayr. Próg

a PreuBische Mittelschulen:
I. Provinz OstpreuBen..........................................................

u. 51 W e s tp r e u fie n .................................................
III. 51 B r a n d e n b u r g ..................................................
IV. P o m m e r n ..........................................................
V. P o s e n ..................................................................

VI. S c h l e s i e n .............................................................
VII. Sachsen .............................................................

VIII. Schleswig H o lste in ............................................
IX . H a n n o v e r .............................................................

X . Westfalen ....................................................
X I. Hessen-Nassau mit W aldeck .

X II. Rheinprovinz und Hohenzollern . . . .

PreuBische Progr.

1). Sonstige Lehranstalten Deutschlands:
a) E Is a fi -L o th r in g e n .............................................................
b) Konigreich Sachsen .............................................................
c) W iir t t e m b e r g ............................................
d) Grofiherzogtum B a d e n ....................................................

e) , Hessen ............................................

f ) , M e c k le n b u r g ...................................

9) , Oldenburg ...................................
h) _ W e i m a r ...........................................
i) Herzogtum A n h a l t .............................................................
k) 51 Altenburg, Koburg-Gotha, Meininge

0 V B ra u n sc h w e ig .........................................
m) Fiirstentumer Lippe, ReuB und Schwarzburg .
n) Freie Stadte Bremen, Hamburg und Ltlbeck .

Aus dem ubrigen Deutschland

Gesamtsumme

Zuwachs
Gegen-

wartigor
Bestand

in Stiicken

50 1412
13 340 •
13 372
10 248
11 293
16 466
94 2111
56 1087
11 369
40 773
14 28o

3 148
2 327

11 395
844 8626

5 558

14 414
5 310

39 1130
9 417

13 303
30 892
37 797

6 303
16 437
19 462

8 388
28 958

224 6811

4 226
8 637
8 211
8 267

• 5 183
6 200
1 80
5 90
2 68
0 139
4 96
5 142

11 239

67 2578

640 18573
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VI. Clironik.
1906. 5. A u g u s t .  Mit Erlafi des k. k. Laudesscliulrates vom 26. .Juli 1906 , 

Z. 5111 , wurde dem Professor H u g o  S o y k a  die 3 . Quinquennalzulage zuerkannt.
18. A u g u s t .  Geburtsfest Sr. Majestat des Kaisers. Deputationen des Lehr- 

korpers beteiligten sieli an den kirchlichen Feierlichkeiten.
26. A u g u s t .  Se. Exzellenz der Herr Minister flir Kultus und Unterricht bat 

laut ErlaB vom 27. Juli 1906, Z. 3 0 0 5 0  (L .-Sch.-R .-Erl. vom 20. August 1906, 
Z. 5717), Herm Schulrat A n t o n  A n d  61 in Graz mit den Funktionen eines 
Fachinspektors fur den Zeichenunterricht an Mittelschulen, Lehrer- und Lehrerinneu- 
Bildungsanstalten in Mahren und Schlesien fiir die Scliuljahre 19 06 /0 7  u. 1907 /0 8  
betraut.

30. A u g u s t  —  5. S e p  te mb  er.  Anlafilich der in der hiesigen Gegend statt- 
findenden Kaiser-Manoyer erwies Se. M a j e s t a t  der Stadt Teschen die Ehre, wahrend 
sieben Tagen Allerhochst Seine Residenz im Erzherzog Friedrichschen Schlosse zu 
Teseben aufzuscblagon. Die Schuler bildeten sowohl bei der Ankunft ais auch bei 
der Abreise Sr. Majestat Spalier und liatten so das Gliick, das erhabene Antlitz 
ihres geliebten Herrschers zu sehen. Der Lelirkorper hatte bei beiden Anlassen am 
Perron des Bahnhofes Aufstellung genommen; aufierdem wurde dem Direktor die 
Auszeicbnung zu teil, am 2. September, Sonntag, zur alleruntertanigsten Aufwartung 
erscbeinen zu diirfen, bei welcbcr sich Se. Majestat angelegentlicbst nacb dem Ge- 
deiben der Anstalt erkundigte.

1. S e p t e m b e r .  Laut ErlaB des k. k. Landesschulrates vom 26 . August 1906, 
Z. 6090 , wurde Prof. M a x R o s e n f e l d  in den dauernden Rubestand versetzt.

Mit Prof. R o s e n f e l d ,  der wahrend seiner ganzen 31jahrigen definitiyen 
Dienstzeit an der liiesigen Schule tatig war, yerliert die Anstalt nicbt nur ibreu 
Senior, sondern auch einen ihrer tiiclitigsten, erfolgreichsten Lehrer, einen von 
unendlicher Milde und Giite erfiillten Freund der Jugend, einen fiir seine W issen- 
schaft begcisterten und in ihr unermiidlich weiter arbeitenden Gelehrteu, der durcli 
seine padagogischen und wissenschaftlichen Schriften unserer Schule im Inland wie 
im Ausland Ehre bereitete. Von seinen Scliiilern geliebt und yerehrt, von allen 
seinen Kollegen hochgeschatzt, erwarb er sich aueli die Anerkennung seiner Vor- 
gesetzten in so hohem Mafie, dafi ihm Se. Majestat mit allerhochster Entschliefiung 
vom 8. Dezember 1906 anlafilich seines Ubertrittes in den bleibenden Ruhestand 
den Titel eines Schulrates allergnadigst zu yerleihen gerulite.

3. S e p t e m b e r .  Der Herr Minister fiir Kultus und Unterricht bat mit dem 
Erlasse vom 29 . August 1906, Z. 31221 , den Lehramtskandidaten O t t o  R o s e n 
f e l d  zum wirklichen Lehrer an der liiesigen Anstalt ernannt.

6. S e p t e m b e r .  Der Lehramtskandidat Dr. H u g o  G r o h m a n n  wird mit 
dem Erlasse des k. k. Ministeriums fiir Kultus und Unterricht vom 27. August 1906, 
Z. 33 024 , zum proyisorischen Lehrer an unserer Anstalt ernannt.

7. S e p t e m b e r .  Der Herr Minister fiir Kultus und Unterricht bat mit dem 
Erlasse vom 27. August 1907, Z. 32 483 , den Supplenten an der liiesigen Anstalt 
K a r l  N i e d o b a  zum wirklichen Lehrer ernannt.

8. S e p t e m b e r .  Ernennung des Supplenten an der Staatsrealschule in Leit- 
meritz A u g u s t i n  S t e i n e r  zum wirklichen Lehrer an der liiesigen Anstalt (Erlafi 
des k. k. Ministeriums fiir Kultus und Unterricht vom 27. August 1906, 
Z. 32 977).

10. S e p t e m b e r .  Dem Trauergottesdienste fur weiland I h r e  M a j e s t a t  
die Kaiserin wohnte eine Deputation des Lehrkorpers bei.

15. S e p t e m b e r .  Aufnahmsprufungen fiir die I . und fiir hohere Klassen.
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17. und 18. S e p  tern ber .  Wiederholungs- und Nachtragspriifungen: schrift- 
liche Wiederholungs-MaturitStsprufung.

18. S e p t e m b e r .  Feierlicher Eroffnungsgottesdienst fur die katli. Schiller.
19. S e p t e m b e r .  Beginn des Unterrichts.
23. S e p t e m b e r .  Feierlicher Eruffnungsgottesdienst fiir die evaug. Schulor.
25. S e p t e m b e r .  Mundliche Wiederholungs-MaturitatsprUfung unter dem 

Yorsitze des Herm  k. k. Landesschulinspektors F r a ń  z S l a m e c z k a .
I.  O k t o b e r .  Der k. lc. suppl. Lehrer K a r l  S t e g l  trat den Dienst an.
4. O k t o b e r .  Feier des Allerhochsten Namensfestes Sr. Majestat des Kaisers.
(i. N o r e m b c r .  Mit dem Erlasse des k. k. Ministeriums fiir Kultus und 

Unterricht vom 20. Oktober 1906, Z. 423 , wurde an der hiesigen Anstalt eiue 
neue wirkliche Lehrstellc fiir Mathematik und darstellende Geometrie systemisiert 
(L .-Sch.-R .-Erl. vom 29. Oktober 1906, Z. 8089).

9. N o y e m b e r .  Der Direktor und Prof. Dr. K i o  z n er  wohnten einem 
Kequiem fiir weiland Seine kaiserliche Hoheit Herm  E r z h e r z o g  O t t o  bei.

19. N o y e m b e r .  Trauergottesdienst fiir weiland I h r e M a j e s t a t die Kaiserin.
21. D e z e m b e r .  Mit heutigem Tage schied Gymnasialprofessor R i c h a r d  

F r i t s c h e ,  der mit 1. September in den dauernden Ruhestand getreten war, aber 
die Liebenswiirdigkeit gehabt hatto, den eyangelischen Religionsunterricht noch bis 
zur Ernennung seines Nachfolgers supplierend zu erteilen, endgiiltig von unserer Anstalt.

Wahrend seiner 29jithrigen Tatigkeit an unserer Schule war Prof. F r i t s c h e ,  
untersttitzt von einer grofien Beredsamkeit, stets, uml zwar mit bestem Erfolge 
bestrebt, auf das Gemiit seiner Schiiler einzuwirken und sie zu edlen Menschen 
heranzubilden. Er kann der Liebe und Yerehrung seiner Zoglinge, der Hoch- 
schatzung seiner Kollegen und Vorgesetzten fiir alle Zeiten sicher sein.

22. D e z e m b e r .  Der Schiller R i e g e r  K a r l  der V II. Klasse wurde mit 
der Dr. Schwab-Stiftunar im Betraee von 48  K  beteilt.O O

23. D e z e m b e r  bis 2.  J a n n e r  1907 . Weihnacbtsferien.
27. D e z e m b e r .  Eine Abordnung des LebrkSrpers wobnte dem aus A u lali 

des 25jiihrigen Bischofsjubilaums Seiner Eminenz des K a r d i n a l s  K o p p  abge- 
lialteuen Festgottesdienste bei.

1907. 3. J a n n e r .  Der eyangeliscbe Religionslehrer B r u n o  K r z y w o  ń
tińtt den Dienst an.

7., 8. und 9. J a n n e r .  Der Herr k. k. Landesschulinspektor F r a ń  z 
S l a m e c z k a  wobnte dem Unterricht in einigen Klassen bei.

6, E e b r u a r .  Mundliche Wiederholungs-Maturitatsprufung nnter demVorsitze 
des Direktors.

9. E e b r u a r .  Schlufi des I . Semesters.
13. E e b r u a r .  Beginn des II. Semesters.
Am  9. Mi ł r z  hielt Professor Dr. L a d i s l a u s  K l o z n e r  einen interessanten 

Yortrag, worin er den Schiilern hygienische Ratschlage fiir das Studium erteilte.
I I .  M a r z .  Franzosische Rezitation des M. R e n ć  D e l b o s t  aus Paris, die 

durch die Bemiiliungen des Prof. Dr. M o r i  z H e r t r i c h  ermogliebt wurde.
24. M a r z — 2. A p r i l .  Osterferien.
Am  6. A j ) r i l  yeranstaltete Professor A n t o n  P o h o r s k y  mit den Gesang- 

scbiilern der Anstalt im st&dtischen Ratbaussaale ein Konzert zu Gunsten des 
Unterstutzungsvereines „ Scliiilerlade “ mit folgendem Programm : 1. a) Das Talchen 
der Heimat; gemischter Chor von Abt. b) Und wenn die V6glein sebeiden; 
gemischter Chor von Keller. 2. Petite Symphonie; Duo concertante fiir 2 Yiolinen 
mit Klavierbegleitung yon Dancla (Peschke Wilhelm, V II . Klasse, Kralik Otto, 
V I. Klasse, Violine; Priickner Richard, V II. Klasse, Klayier). 3. o) Gruli an den 
W a ld ; gemischter Chor yon Becker, b) Wanderlied; gemischter Chor vou Mohring.
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4. Der Kaiser mul der Student. Gedicht von Grafin Friederike Prokesch (Eliasch 
Karl, V II . Klasse). 5. a) Vor der Ruhe; gemischter Chor von Abt. b) Die letzte 
N acht; gemischter Chor von Stark. 6. Balladę et Polonaise fiir Violine mit Klavier- 
hegleitung von Vieuxtemps (Peschke und Pritckner der VII.  Klasse). 7. Der Herr 
Gevatter; Gedicht von Proschko (Fizia Erwin der IV . Klasse). 8. Lob des Friihlings; 
gemischter Chor von Mendclssohn-Bartholdy.

Die von Professor P o h o r s k y  veranstalteten Schiilerauffiihrungen erfreuen 
sich seit vielen Jahren in der ganzen Stadt eines solch vorziiglichen Rufes, dali 
trotz ungiinstiger Umstande das Konzert recht gut besucht war und cinen Rein- 
gewinn von K  2 1 0 9 0  abwarf, wofiir dem ausgezeichneten Gesanglehrer und 
tatkraftigen Freunde der Schiilerlade auch an dieser Stelle der innigste Dank aus- 
gesprochen sei. Veranstalter und Schiiler ernteten nach jeder Nummer wohlyerdienten 
reichen Beifall.

10. und 11. A p r i l .  Der Herr k. k. Landesschulinspektor F r a n z  S l a m e c z k a  
wohnte dem Unterricht in einigen Klassen bei.

3. Ma i .  Der Direktor beteiligte sich mit einigen Mitgliedern des Lehrkorpers 
an dem Begrabnisse des am 1. Mai yerstorbenen Schiilers der 111. B Klasse 
W  oj n a r  K a r l .

12.  Ma i .  Mit Erlali des k. k. Landesschulrates vom 30 . April 1907 , 
Z. 30 00 , wurde dem Professor E d m u n d  M a d e r  die 3. t)uinquennalzulage 
zuerkannt.

1 3 . — 17.  Ma i .  Schriftliche Matnritatsprufung.
15. Ma i .  Der hohe k. k. Landesschulrat hat mit dem Erlasse vom 30. April 

1907 , Z. 2827 , dem k. k. Turnlehrer F e r d i n a n d  O r d e l t  die 2. ()uinquennal- 
zulage zuerkannt.

1 8 .— 21. Ma i .  Pfirigstferien.
26. Ma i .  Se. Exzellenz der Herr Minister fiir Kultus und Unterricht hat 

mit dem Erlasse vom 3. Mai 1907, Z. 16 .072  (L .-Sch.-R .-Erl. vom 22. Mai 1907, 
Z. 3584), den provisorischen Lehrer der hiesigen Anstalt Dr. H u g o  G r o h m a n  n 
zum wirklichen Lehrer ernannt.

28. Ma i .  Professor A u g u s t i n  S t e i n e r  hielt im geometrischen Saale einen 
Vortrag iiber fliissige Kohlensiture, der mit sehr gelungenen interessanten Experi- 
menten yerbunden war.

16. J u n i .  Mit Erlafi des k. k. Landesschulrates voin 11. .Juni 1907, 
Z. 3717 , wurde dem Professor J o h a n n  K r ó l i k  die 5. Quinquennalzulage 
zuerkannt.

26. J u n i .  Die Schiiler der V I. Klasse besichtigten unter Fiihrung des Prof. 
S t e i n e r  und des supplierenden Realschullehrers R o t h  die erzherzogliche Brauerei 
in Teschen.

29. J u n i .  Feierlicher Schlufigottesdienst fiir die israelitischen Schiller.
30. J u n i .  Feierlicher Schlufigottesdienst fiir die evangelischen Schiller.
6. J u l i .  Feierliches Dankamt fiir die katholischen Schiiler. Schulschlufi.
8 . J u l i .  Aufnahmspriifungen fiir die I. Klasse.
Die miindliche Maturitatspriifung wird unter dem Vorsitze des Herrn k. k. 

Landesschulinspektors F r a n z  S l a m e c z k a  vom 15. bis 18. Juli stattfinden.

R e l i g i o s e  U h u n g e n .

Die religiosen Ubungen der katholischen Schiiler wurden im Sinne der 
Ministerialverordnung vom 5. April 1870 , Z . 29 16 , ahgehalten. Die katholischen 
Schiiler wohnten zu Beginn des Schuljahres in Begleitung des Lehrkorpers dem
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Heiligen Geist-Amte bei. Der katholische Schulgottesdienst fand an jedem Sonntag 
(Messe und Exhorte) und Feiertag (gesungenes Amt) statt. Wahrcnd der Messe 
sangen die Schiller bei Orgelbogleitung dem Kirchenjalire entsprechende, von dem 
Gesangprofessor A n t o n  P o h o r s k y  eingeiibte Kirchenlieder. Im Oktober, Marz 
und Juli empfingen die katliolischen Schiller die heiligen Sakramente der Bufie und 
des Altars. ]m  Sinne des § 24  der Disziplinarvorschriften wurden fiealschiller ani 
Allerlieiligen- und Allerseelentage von der Teilnahme am gemeinsamen Gottesdienste 
dispensiert, uni ihnen den Besucb bei den Grabem ihrer Angehorigen zu ermoglichen. 
Die Osterexerzitien begannen Sonntag den 17. Marz und endeten mit dem Empfange 
der bl. Sakramente Dienstag nachmittags und Mittwocli frilh. Die vier geistlichen 
Vortrage bielt der lleligionsprofessor der Anstalt. A m  12. Mai wurden 14 Schiilcr 
der I. Klasse in feierlicber W eise zum Tische des Herrn gefilhrt. Zu dieser er- 
bebenden Feier batten sieli aucli die Eltern der Erstkommunikanten und einige 
Professoren eingefunden. Withrend des Festgottesdienstes brachte der Organist 
der Anstalt, Ubungsschullehrer T h e o d o r  D a w i d ,  ein Sololied zum Yortrage. 
Der lleligionslehrer hielt eine Ansprache, worauf die gliickstrahlenden Knaben 
nach Ablegung der Taufgeliibde die beilige Kommunion empfingen. Am Fron- 
leichnamsfeste beteiligten sich die katliolischen Schiiler unter Ftihrung einiger Mit- 
gliedor des Lehrkorpers an dem feierlichen Umzuge. Am  Schlusse des Schuljahres 
wohnten sie in Begleitung des Lehrkorpers dem feierlichen Dankamte bei, bei 
welchem der Ubungsschullebrer T h e o d o r  D a w i d  boi Violinbegleitung des 
Scliiilers der V II. Klasse W i l h e l m  P e s c h k e  ein Solo vortrug.

Fiir die evangelischen Schiiler fand der Schulgottesdienst in regelmSfiigem 
Weclisel an dem einen Sonntag im Festsaale des k. k. Albrecht-Gymuasiums statt, 
wahrend an dem anderen Sonntag die Jugend dem deutschen Gemeindegottes- 
dienste in der Gnadenkirehe beiwohnte. Am  8. Dezemher (Bufitag) und am
17. Miirz wurden die eyangelischen Schiiler zur Beichte und zur heiligen Kommunion 
gefilhrt.

Die israelitischen Schiiler wurden verhalten, dem Gottesdienste ihrer Konfession 
beizuwohnen. Aufierdem hielt der Prediger der hiesigen Kultusgemeinde Prof. Dr. 
A. L e i m d o r f e r  an jedem Samstag nachmittags ( 3 l/* Uhr) eine Exhorte fiir die 
israelitisclie Jugend ab.

VII. Holie Erliisse.
Laut Erlafi des k. k. Landesschulrates vom 16. April 1904 , Z. 2009 , 

sind die Schul- und Aufgabenliefte am Schlusse eines jeden Schuljahres den 
Schillera abzunehmen.

Mit Erlafi des k. k. Ministeriums fiir Kultus und Unterricht vom
14. Juli 1904 , Z. 4 5 0 9 , werden liealschulabsolventen unter gewissen Bedingungen 
zu den Uiuversitiitsstiidion zugelassen :

1. Die in der Ministerialvcrordnung vom 28 . April 1885 , Z . 75 53 , vor- 
gesehene Maturitiitspriifung fiir Universitatsstudien der Realschulabsolventen liat 
sich in Hinkunft nur auf Latein, Griechisch und philosophische Propiideutik zu 
beschranken. Bei der Beurteilung des Priifungsergebnisses ist auf die durch das 
Realscliul-Maturitatszeugnis dokumentierte Gesamtbildung des Kandidaten ent
sprechende Riicksicht zu nehmen.

Zur Abhaltung dieser Erganzungspriifungen werden in Universjtfttssf?idten 
besondere Priifungskommissiouen eingerichtet.

Fiir die Anmeldung und Durchfiihrung dieser J’ riifung haberf die fiir die 
Abhaltung der Maturitiitspriifung an Gymnasien giłltigen Normen sinngemafie Ąn



wendnng zu finden, doch darf ein Kandidat erst nach Ablauf eines Jahres vom 
Zeitpunkte der Erwerbung des Kealsehul-Maturitatszengnisses zur Ergiinzungs- 
priifung zugelassen werden.

2. Es bleibt den Realschulabiturienten iiberlassen, sieli die zur Ablegung dieser 
Erganzungspriifung erforderlichen Kenntnisse durcli Priyatstudium zu erwerben. Doch 
wird an" einzelnen Realschulen oder auch an einzelnen Gymnasien ein nicht obligater 
Unterricht aus Latein, eventuell auch aus Griechisch fiirRealschiiler eingerichtet werden.

Das Realschul-MaturitStszeugnis in Verbindung mit dem Nachweis iiber die 
mit Erfolg bestandene Erganzungsprufnng berechtigt zur Inskription ais ordent- 
licher Ilorer an einer Universitat.

Laut ErlaB des k. k. Ministeriums fiir Kultus und Unterricht vom 28. Marz 
1907, Z. 1106 (L .-Seh.-R .-Erl. vom 6. April 1907 , Z. 2503), kann der Landes- 
schulrat die Ruckzahlung des von offentlichen Schitlern der Staatsmittelschulen fur 
ein Bemoster bezahlten Schulgeldes iiber Ansuchen der beteiligten Partei ausnahms- 
weise in dem Falle verfiigen, wenn der betreffende Schiller vor Ablauf des Seme- 
sters k r a n k h e i t s h a l b e r  aus der Schule ausgetreten oder vor dem bezeichneten 
Zeitpunkte gestorben ist.

Der k. k. Landesschulrat hat mit dem Erlasse vom 10. Mai 1907 , Z. 3402 , 
die Dauer des vormittagigen Unterrichts aus den obligaten Lehrgegenstanden im 
Bchnljahre 1907 /0 8  probeweise auf 5 Stundcn zu erweitern genehmigt.

VIII. Gesundlieitspflege der Schiller.
Die hohen Ministerialerliisse vom 9. Juni 1873, Z. 48 16 , vom 15. Sep- 

tember 1890 , Z. 19097, und vom 12. Marz 1895 , Z. 2 7 63 8 , wurden in der in 
den friiheren Jahresberichten der Anstalt geschilderten Weise zur Ausfiihrung 
gebracht.

Zu Anfang des Schuljalires wurden den Schiilern von den Klassenvorstanden 
Weisungen zur Gesundlieitspflege in Schule und Ilaus gegeben und wahrend 
des Schuljahres fanden diesbeziigliche Belehrungen bei passenden Gelegenheiten 
in allen Unterrichtsgegenstanden statt. In einem am 9. Marz gehaltenen Vortrage 
erteilte Prof. Dr. K l o z n c r  den Schiilern hygienische Ratschlage fiir das Studium.

Zur F u f i r e i n i g u n g  im Gebiiude dienen: ,zwei grobe Eisengitter und zwei 
Scharreisen beim Toreingange, Bastmatten vor allen Klassenzimmern und ein aus- 
gespannter Kokosteppich auf der Plattform der ersten Treppenwendung.

Die Fiillung der Spucknapfe geschiebt mit desinfizierter Ilolzw olle; nach 
acht Tagen wird der Inhalt verbrannt und die GefiiCe mit einer Formaldebyd-Losung 
ausgewaschen.

Die Z  im m er te m p e r  a tur e n wurden regelmabig an Thermometern abge- 
lesen; dieselben waren wahrend der Zeit des Heizens ziemlich konstant 1 8 ° C und 
stiegen auch im Sommer selten iiber 2 0 °  C.

Neben der regelmafligen L i i f t u n g  aufier der Schulzeit fand auch jedesmal 
in der Zwischenpause um 10, um 11 und um 3 Uhr, wahrend welcher sich die 
Schiller im Hofraume aufhielten und spielten, eine Liiftung samtlicher Zimmer statt.

In der warmen Jahreszeit konnte der Unterricht zumeist bei geoffneten 
Fenstern erteilt werden. Der botanische Unterricht wurde wiederholt im Freien 
abgehalten; auch wurden mehrere botanische Exkursionen unternommen. Desglei- 
chen wurde auch mehrmals im Freien gezeiclmet.
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Jugendspiele fanden im September und Oktober und seit dem 1. Mai bei 
giinstiger Witterang jeden Mittwoch von 4 bis 6 Uhr (I. Gruppe) und jeden 
Samstag von 3 bis 7 Uhr (II. und III. Gruppe) auf der erzherzogl. Wiese zwischen 
der Ostrauer- und FriedekerstraBe statt. Sie wurden vom k. k. Turnlehrer 
F e r d i n a n d  O r d e l t  geleitet und vom k. k. suppl. Realschullehrer K a r l  S t e g l
beaufsichtigt. Im ganzen gab es in der diesjahr. Spielsaison (bis 1. Juli) 17 Spieltage.
Von 36 Schiiiern der I. A beteiligten sich durchschnittlieh 19‘8 oder 55-0°/n
?) 31 ** n I. B n *5 ,, 19-5 11 53-1%
71 31 :i d I. C „ 71 15-3 11 49'3°0
V 40 V 11 11. A i n n 23-0 11 57-5%
n 39 n ” 11. B u ii v 16-9 11 42'5°/0
n 34 9 11 III. A V :i V 17-5 11 51-4°/o
n 36 11 "> 111. B ii ii •i 17-9 49-7%

34 •7 71 IV. A ,, *7 17-0 11 50-O°/0
71 36 11 IV. B *5 ii 17-6 11 48-8°/0
'1 49 » V. 11 11 i 19-9 11 40-60/0
7) 37 ii n VI. 1 77 ii 14-5 11 40-2%

Die V II . Klasse hatte wegen der nahe bevorstehenden Maturitatsprilfung 
keine Spieltage.

Von 40 3  offentlichen Scbtilern der I .— V I. Klasse beteiligten sich demnach 
durchschnittlich 1 9 7 -9 oder 4 9 'l ° /0.

Audi im heurigen Sclmljahre kam ein FuBballwettspiel —  diesmal mit den 
Schiiiern der Ostrauer Landes-Realschule —  zu stande, welches am Sonntag den 
9. Juni trotz unglinstiger Witterang auf unserem Spielplatze abgehalten wurde.

Der Verlauf des Wettkampfes zeigte, dafi unsere Schiller seit dem yorjahrigen 
Match bedeutende Fortschritte gemacht haben. Verstandiges Zuspielen, rasches Aus- 
niitzen der Schwachen des Gegners, namentlich aber die ruhige Besonnenheit ihres 
Tormannes errang ilinen den Sieg, indem das Spiel mit 3'. O endete.

Am 12. Juni wurden von den einzelnen Klassen Ausfliige unternommen, und 
zwar yon der I. A , II. A , III. A  auf die Czantory unter Aufsicht der Professoren 
Terlitza, Stegl, Niedoba und Eisonberg, von der I. B und IV . B ins Weichseltal 
mit den Professoren Kreiszle von Hellborn und Soyka, von der I. C unter Fiihrung 
des Professors Pohorsky nach Kameral-Ellgoth und auf die Kitschera, von der II. B 
unter der Aufsicht des Professors Dr. Klozner auf den RadhoSt und ins Czeladna- 
tal, von der III. B und IV . A  mit den Professoren Dr. Grohmann und Królik auf 
die Lissa und nach Althammer, von der V . und V I. Klasse von Sation Lobnitz 
iiber die Kamitzer Platte und die Klementinenhutte nach Bielitz in Begleitung der 
Professoren Rosenfeld, Steiner, Dr. Hertrich, Jenkner sowie des Direktors.

Von 431 offentlichen Schiiiern haben 407, also 9 4 °/0, auch im Winter gebadet; 
253, also 58°/o- sind Schwimmer; 307 ( =  71 °/0) sind Schlittschuhlaufer, 134
( =  31 °/0) Radfahrer und 19 ( =  4 ° /0) Skilaufer.

W ie im Vorjahre haben auch heuer die Horren Mitglieder des ostschlesischen 
Arztevereines in der entgegenkommendsten Weise 57 armen Realschtilern unentgeltlich 
arztlichen Rat angedeihen lassen.

Die Verwaltung des „ K a i s e r  b a d  e s “ ermaBigte fur Studierende deu Preis 
der Wannenbader und der Dampfbader auf 60 h.

Der E  i s la u f  v er e i n ermaBigte allen Studierenden die Saisonkarten a u f 5 K  
und die einzelnen Eintrittskarten auf 20 li und 10 li.

Die Herren Arzte, die Verwaltung des „Kaiserbades“ und der Eislaufverein 
haben hiedurch ihre Schul- und Jugendfreundliekkeit in liuinanster Weise bekundet 
und den Schiiiern der Anstalt eine groBe Wohltat erwiesen. Die Direktion spricht 
dafiir den warmsten Dank ans und bittet zugleich, der Schnie auch fernerhin diese 
freundliche Gesinnung bewahren zu wollen.
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IX. Statistik der Schiller im Scliuljahre 11)00/11)07.
K 1 a s e a |

■< 22 O < PQ < aa ◄ pa . ; h S
n; g

1. Zahl.
- - t-4 22 = a - t> > c«

Zu Ende 1905/190G . . . . 29 30 32 39 39 39 40 30 38 48 34" 34 444'
Zu Aufang 1900/1907 . . . . 38 37 38 41 41 35 37 35 36 48 39 28 453
Wahrend des Schuljahres eingetr. 1 — - - 1 1 3
Im ganzen also aufgenommeu . 39 37 38 41 i 41 35 37 30 30 49 39 28 450

Darunter :
Neu aufgenommen, u. zw.:

aufgestiegeu 35 3o 29 2 1 2 1 i 1 1 — 108
Repetenten . — — — — — — _ i — — 1

Wieder aufgenommen, u. zw.:
aufgestiegeu. — — — 35 39 34 32 33 30 42 35 28 308
Repetenten . 4 2 9 4 1 1 3 2 4 0 3 — 39

Wahrend des Schuljahres ausgetr. 3 | 6 7 1 2 1 1 2 2 25
Schiilerzahl zu Ende 1906/1907 30 31 31 40 39 34 36 34 36 49 37 28 431

Darunter:
Offentliche Schtiler . . 36 31 31 40 39 34 36 34 36 49 37 28 431
Privatisten . . . . — - — — — — — — — — — —

2. Geburtsort (Vaterland).
T e s c h e n ........................... 8 9 4 8 10 11 12 7 2 11 7 6 95
Schlesien, aufier Teschen 23 17 21 23 20 14 19 20 25 25 20 19 240
Andere ósterr. Provinzen 5 3 5 7 9 8 4 0 4 9 9 3 72
Ungarn. . . . — 2 — 1 i — — 3 2 i — 10
Deutsches Reich . — — — 1 — — 1 1 1 2 — — 0
K u C la u d .......................... — i 1 2 1

Summę . 36 31 31 40 39 34 30 34 36 49 37 28 431

3. Muttersprache.
D e u t s c h .......................... 20 20 33 27 28 20 24 21 36 20 19 302
Tschechoslawisch. 4 — l — 3 1 i 0 2 1 — 4 23
P o ln is c h .......................... 0 11 8 7 9 5 15 4 13 12 11 5 100
Magyarisch . . . . — — _ — —

Summę . 30 31 31 40 | 39 34, 36 34 30 |49 37 28 431

4. Religionsbekenntnis.
1

Katholisch....................................... 32 — 31 25 21 23 17 24 20 33 19 10 261
E v a .n g e lisc h .......................... — 1S — — 15 — 19 — 10 7 11 4 90
Israelitisch....................................... 4 13 — 15 3 11 10 9 7 8 80

Summę . 30 31 31 40 39 34 36 34 30 49 37 28 431

5. Lebensalter.
10 Jahre alt, geb. 1897
11 „ 1890 7 4 1 12
12 „ „ 1895 u 11 10 5 2 — — — — — — — 39
13 ,, 1894 13 8 11 13 14 5 3 07
14 „ ,. 1893 4> 5 5 14 10 13 11 4 3 — — — 73
15 .  „ r 1892 2 3 2 7 4 7 9 12 7 9 — — 02
16 ................... . 1891 i — i i 2 0 7 9 13 15 0 — 01
17 ., .. „ 1890 — — i — i •> 6 5 9 12 7 3 40
18 ,. „ 1889 — — — — — i — 4 4 7 12 9 37 ,
19 „ „ 1888 — — 4 5 12 21
20 „ „ „ 1887 — 2 5 4 11
21 „ ,. „ 1886 — i — 1
22 „ „ ,. 1885 i 1 |

i
Summę 30 31 31 40 | 39 | 34 30 | 34 36 49 37 28 431
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K 1 a s s e a !

O ** 22 <5 - 22 ś s ! 
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6. Nach dem Wohnorte der Eltern.
Ortsangehórige................................. 12 11 10 20 18 17 15 13 11 26 12 13 178 j
Ausw artige.............................................. 24 20 21 20 21 U 21 21 25 23 25 15 253 1

Summę . 36 31 31 40 39 34 36 34 36 49 37 28 431 1

7. Nach dem Stande der Eltern.
Handel- u. Gewerbetreibende . 13 15 9 22 13 16 14 14 1 16 11 13 157
G rundbesitzer.......................... ......
Beamtc, Lehrer. Advokaten, Arzte

1 4 3 1 6 2 5 5 5 9 3 44

16 2 13 ii 10 12 u 14 17 18 10 9 143
Militars . . .  . — — — i 1 1 i — 1 2 — — 7
Bedienstete................................. 3 8 5 i 8 3 3 5 6 4 7 3 5G
P r i v a t e .................................................... 3 2 i 4 1 2 i 6 4 — 24

Summę . 36 31 31 40 39 34 36 34 36 49 37 28 431

8. Klassifikation.
a) Z u  E n d e  des Schuljahres 190611907

I. Fortgangsklasse mit Vorzug .
I. ' ...........................

3
22

3
14

3
22

3
29

3
29

6
23

3
26

3
30

4
24

3
32

5
31

G
22

45
3o4

Zu einer Wiederholungspriifung zuge-
3lassen ........................................ i> 2 3 i) 1 ‘-J — 4 8 1 34 i

11. Fortgangsklasse. . . . 7 G 3
1

0 1 1 6 — 35
III. „ .................................
Zu einer Nachtragsprufung krankheits-

1

1 1

i

halber zugelassen, ungepruft 1 — 3 — — 6
Aufierordentliche Schiiler . . . .

Summę . 36 31 31 40 39 34 36 34 36 149 37 |28 431

b) N achtrag zum S ch uljah re 1905)1906 

Wiederholungspriifung.waren bewilligt 1 2 3 & 3 3 7 w) i i 30
Entsprochen haben .
Nicht entsprocheu haben (oder

1 2 1 4 2 3 2 1 i — 24

nicht erschienen sind) . — — 2 1 — — i — 1 — i — G
Nachtragspriifungeu waren bewilligt. — - 4 — i — i — — — — — 6

Entsprochen hahen . — — 3 — i — — — — — — 4
Nicht entsprochen haben . 1 1
Nicht erschienen sind . — — — — — — i — — — — — 1

Lianach ist das Endergebnis f. 1905/06
I. Fortgangsklasse mit Vorzug . 4 9 3 G 7 4 4 4 5 G 4 5 61
1........................................................ 19 23 22 28 30 33 30 28 27 32 25 29 326

11. 6 3 7 5 2 1 4 4 6 7 4 — 49
HI. „ ........................... — 1 — — — 1 1 — — 3 1 — i
Ungepruft b lieh en ............................
Aufierordentliche Schiiler .

1 1

Summę . 29 36 32 39 39 39 40 36 38 48 34' 34 444’

4
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9. Geldleistungen der Schiiler.

Das Schulgeld zu zahlen waren yer-
pflichtet:

im 1. Semester . . . . 21 20 26 14 13 17 16 11 12 22 10 9 191
im 2. Semester . . . . 15 16 12 16 16 17 13 14 11 25 5 7 1 66

Zur Halfte waren befreit
im 1. Semester . . . . — — — — 1 — — — — — 1
im 2. Semester . . . . —

Gauz befreit waren
im 1. Semester . . . . 16 13 10 26 28 17 21 24 24 ■27 29 19 •254
im 2. Semester . . . . 21 15 19 24 25 17 •24 •20 25 24 33 •21 268

Das Schulgeld betrug im ganzen
im 1. Semester K 5745*— 
im 2. Semester „ 4980’—

Zusammen K 10725'—

Die Aufnahmstaxen betrugen K 462_
Die Lehrmittelbeitrage betrugen 959-70
Die Taxen f. Zeugnisduplik. betrugen „ 14' —

Summę . K 1435 70
10. Besuch der Freifacher

I. Abt. 5 8 9 4 9 2 — — — — — 37 O
Poluische Sprache . . .  II. Abt. i 3 2 6 — 7 1 4 2 — — 28 , 89

III. Abt. — — — — 1 — 2 — 3 3 5 1 15 |
i. Abt. 7 3 4 12 6 2 — 4 2 — — 40 l')

Bóhmische Sprache. . . II. Abt. 4 — — — 2 2 3 4 4 2 5 26 l} 86
III. Abt. — 8 — 2 3 7 •20 J

I. Abt. 31 20 31 8 2 ,1 „ ,F
besanS ............................II. Abt. — •20 31 7 10 16 15 8 13 23 143 ,|

1. Abt. A — — — — — — — 25 — 8 — — 33
Stenograpbie .......................I. Abt. - — — — — — — — 31 8 — — 39 1 95

II. Abt. — 16 7 — 23 j
Analytische Chemie . . . jj ' _ _ _ _ _ 10

8 10 ] 18 8 |
11. Stipendien.

Anzahl der Stipendisten 10. 
Gesamtbetrag der Stipendien K 1235'40

Yerzeiclinis der Schiller.
(Die mit einem Sternehen bezeichneteu Schiller erhielten ein Zeugnis der I, Fortgangsklasse

mit Vorzug.)

I. K l a s s e  A :  36 S c h i l l e r .

Ah‘x;mder Johann, *Appel Oskar, Aufricht Siegfried, Babisch Adolf, Baier 
Rudolf, Barber Otto, Barber Robert, Barteczek Theodor, Bernert Friedrich, Bilek 
( ittokar, v. Bobowski Paul, Bordovsky Ottokar, Broda Karl, Brzezina Karl, Cerny 
Krieh, Dalpas Robert, Endlicher Albrecht, Forner Walter, Gazda Bohuslaw, 
Geischek Eugen, Gorgosch Wilhelm, Gwiggner Alfons, Hanak Friedrich, Hra- 
detzky Hubert, Jaro? Franz, Kober Walter, Korner Hans, *Koziel Heinrich, 
Kraucher Karl, Krutak Franz, Krutzina Erwin, Kucharczyk Heinrich, Lewinsky 
Emmerich, Lomosik Karl, Weber Oskar, ^Głogowski Josef.
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I. K l a s s e  B :  31 S c h i l l e r .

Beldingriin Heinrich, Broda Paul, Cieślar Gleorg, Dluhos Franz, Eisner Ko
ber!. Flamme Friedrich, *Gunka Johann, Justiz Leopold, Kippel Josef, Kolban 
Friedrich, *Krumpholz Josef, Krzywou Georg, Kunert Franz, Mamica Erwin, 
Matuszek Paul, Miech Paul, Neugebauer Hans, *Xeumann Moritz, Pelar Martin, 
Reichmann Alfred, Schwarz Desiderius, Stonawski Gnstay, Stux Alfred, Szwarc 
Paul, Ullrich Hans, Yolpel Johann, Wałaski Adam, Wechsberg Jakob, Weiner 
Ernst, Zehngut Leopold, Zuckermandel Leo.

I. K l a s s e  C:  31 Sc  liii 1 er.

Krisch Karl, Loschinger Emil, Liiwenstein Otto, Malyjurek Rudolf, *Mar- 
tinek Josef, Miiller Robert, Miiller Theodor, Nelhiebel Karl, Ohrenstein Anton, 
Pekarsky Josef, Pionka Leo, *Pollak Anton, Protzner Friedrich, *l\imsky Franz, 
Schaschek Robert, Schindler Friedrich, Sehittenhelm Adolf, Schreiber Max, Sebera 
Franz, Seibert Hugo, Śliwka Max, Soyka Walter, Steffek Alfons, Stefke Eugen, 
Szyroki Augustin, Tessarczyk Heinrich, Wawrziczek Karl, Weidlich Rudolf, W i-  
ehierkiewicz Mieczysław, Zeidler Max, Zidek Ludwig.

II. K l a s s e  A :  4 0  S c h i l l e r .

Alexander Friedrich, Barber Alfred, Basch Robert, Benda Alfons, Berger 
Eugen, Brosch .Johann, Donatli Robert, Drobik Yiktor, *Dzierzega Franz, Elsner 
Nathan, Fingerhnt Georg, Foitzik Max, *Folgner Robert, Frischer Karl, Gle- 
singer Salomon, Gottl Kar], Gronner W ilhelm , Guziur Josef, Henzler Ferdinand, 
Holliinder Leo, *1 lutterer Friedrich, Jaschik Erwin, Kagnus Adolf, Katzer Josef, 
Klepek Karl, Kozubek Heinrich, Krasny Walter, Kress Erwin, Kuchejda Josef, 
Lihotzki Leo, Lomosik Ewald, Martin Johann, Matuszyński Alois, Mitschek 
Emil, Morvayi Leon, Pilzer Ernst, Silbiger Josef, Spielcr Gustav, Spitzer Otto, 
Wawrosch Eugen.

II. K l a s s e  B :  39 S c h i l l e r .

Goch Artur, Goch Georg, Halama Paul, Jadamus Ferdinand, Klink Franz, 
Kolarczyk Paul, Lipowczan Georg, Melzer Oskar, Mocek Anton, *Mojziszek Max, 
Nowotny Friedrich, Oehm Guido, Piechaczek Karl, * Płachta Thomas, Prochaska 
W alter, Sajonz Emil, Sehimitzek Johannes, Schindler Friedrich, Schlauer Rudolf, 
Scholtis Artur, Schreyer Karl, Schusta Adolar, *Schweda Friedrich, Spitzer Hugo, 
Spitzer Leo, Stankusch Emanuel, Struhal Erwin, Struhal Leodegar, Szarowski 
Josef, Szczygieł Ludwig, Szewieczek Leo, Thieberger Emanuel, Trnczak Josef, 
Uhlar Alfons, Wiszczor Josef, Wrazidlo Richard, Wymfitallk Rudolf, Zajonz 
Stanislaus, Zichlarz Robert. III.

III. K l a s s e  A :  34 S c h i l l e r .

Barber Erich, *Belloni Emil, Biheller Alfred, Borger .Tulius, *Branny Paul, 
Czech Karl, Elsner W ilhelm , Fiedler Karl, Haas Bertold, Halin Friedrich 
Karl, Hantsch Ferdinand, I leli Adolf, Jędrkiewicz Ernst, Joksch Alfred, *Joksch 
Ernst, *'Knittelfelder Friedrich, Langer Guido, Lenhardt Bruno, List Alfons, *I^5wen- 
stein Wilfried, Lubelski Siegmund, Malczewski Leopold, Menschik Otio, Michnik 
W ilhelm , Podeschwa Anton, Pilzer Bruno, Schroeder Walter, Swaczyna Peter, 
Topiaf Franz, Unger Moritz, Veith Friedrich, Wazacz Rudolf, *Wechsberg Max, 
Ziegler Max.

4*
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III. K l a s s e  B :  36 S c h i l l e r .

Bobek Rudolf, *Bolek Josef, Broda Karl, Czudek Josef, Diibon Artur. 
Fierla Johann, Franek Gustav, Franke W alter, Fryda Georg, Gabryś Jobami. 
Gabsdyl Stephan, GeBner Eduard. Haiduk Rudolf, Heller Yilmar, Heim Alfred, 
Hirnmer Siegfried, Kaisar Alois, Karzeł Wilhelm, Klotzmann Johann, Kodera 
Julius, Konećny Emanuel, Kolorz Alois, Langer Rudolf, Matuszek Adolf, Motika 
Gustav, Pana6ek Josef, *Peter Julius, Plasun Erdmann, Raschka Walter, Sadowski 
Friedrich, Schaschek Anton, Schneider Johann, Schweda Karl, Stonawski Wilhelm, 
*3traube Robert. W allek Josef,

IV . K l a s s e  A  : 34  S c li ii 1 e r.

Barber Alfred. Barber Emil, Binek Emanuel, Blasenstein Heinrich, Brejzek 
Albert, Charbulak Alois, Dluhosch Friedrich, *Eliasch Eugen, Fischer Eugen, 
Fizia Erwin, Flach Emil, Forner Edwin, Hamtak Johann, Holesch Heinrich, 
Humml Friedrich, Hurka Franz, Knoppek Theodor, Kudlich Hans, Leybold Leo, 
*Lowenstein Hermann, Mitschek Alfred, Nahlovsky Wilhelm, Neumann Samuel, 
Olszak Ijco , Schimonowsky Ottokar, *Schirotzky Ernst, Sclinitzer Daniel, Schrott 
Alois. Schwarz Rudolf, Seidel Otto. Seidel Silvester, Wiesner Friedrich, Ziffer Ernst, 
Mira Gratianus.

IV. K l a s s e  B:  36 S c h i l l e r .

Blank Wolfgang, Chlebus Otto, Chmiel Josef, Chodura Johann, Golec Ludwig, 
Hubka Iran, Konderla Josef. Kraina Theodor, Krzyźanek Georg, Kubisch 
VVolfgang, Kukatschka Friedrich, Leuthmetzer Alfred, *Małysz Johann, MeiCner 
Johann, Paduch Franz, Panek Artur, Pindór Josef. Płachta Rudolf, Pokorny Karl, 
*Poppek Ferdinand, Rakus Karl, Ramik Heinrich, Romer Ernst, Seehoff Guido, 
Skarabella Rudolf, Sommer Ernst, Strangfeld Josef, *Stump Viktor, Teimer Karl. 
Wantula Johann, Warosch Johann, WeiBmann Erwin, Wicherkiewi.cz Kasimir, 
AYinarsky Johann, Wiiltsch Otmar, *Zadra Karl.

V . K l a s s e :  4!) S c h ii 1 e r.

Adamiec Theodor, Bogocz Viktor, Brosig Rudolf, Dluhos Eckart, Drobik 
Alexander, *Farnik Rudolf, Fingerhut Rudolf, Flach Leo, Grania Rudolf, Heller 
Fritz, Heim Georg, Herliczka Leo, Hławiczka Johann, Ilolter Otto, Kametz Ernst, 
Konig Josef, Koli Max, Krzistek Emanuel, Liiwy Jakob, Lustig Siegfried, Mai 
Max, Mayer Eugen, Mayer Maximilian,. Nobel Yiktor, Oszelda Karl, Pauler Alois, 
Riedl Josef, *Robitschek Walter, lioth Joachim, Ruczka Arnold, *Santarius Adolf, 
Schirotzky Wilhelm, Schneider Salomon, Schnska Ludwig, Seibert Hans, Spitzer 
Felix, Straube Julius, Sturz Emil, Sturz Emmericb, Twardzik Heinrich, Veith 
Ernst, Wagner Josef, Wazacz Karl, W eber W ilhelm , Wenglorz Franz, Wionsek  
Alfred, Zatloukal Leo, Zehngut Isidor, Flach Otto.

Y I . K l a s s e :  37 S c h i l l e r .

Abend Siegfried, *Badura Rudolf, Bechtloff Philipp, Clilebus Paul, Cichy 
Paul, *Dostal Johann, Eichner Rudolf, Galio Paul, Ilarlfinger Julius, Harwot Karl, 
Mleczko Richard, Henzler Johann, Humml Leo, Kaizar Josef, Kirnig Paul, Klich 
Franz, Koppa Rupert, *Kralik Otto, Krzywoń Paul, Kudrna Ernst, Kudrna .losef, 
Loffler Hugo, ¥Mattauovich Hermann Edler von, Mysłakowski Titus Ritter von



Swiesta, Niedoba Theodor, Nowak Karl, Pawlas Karl, Kosenzweig Josef, Russek 
Stanislaus, Schleuderer Leo, Schneider Viktor, Stux Paul, Szeliga Leonhard, 
Tkacs Josef, Tomitschek Emanuel, Zichlarz Rudolf, Żm ija Karl.

V II. K l a s s e :  28 Sc ht i l e r .

Barber Artur, Berger Bruno, Blumenfeld Oskar, Charwot Paul, *Cinciala 
Eduard, Eberhardt Erwin, Eisenberg Josef, *Eliasch Karl, Funker Viktor, Gattnar 
Franz, Goldberger Ernst, *Hlawa Anton, Kornherr Josef, Kupfermann Abraham, Łowy  
Eugen, MachaCka Alois, Papoj Karl, Pellar Johann, *Pesehke W ilhelm , Pokorny 
Josef, Pollak Isidor, Prtickner Richard, *Rieger Karl, Schramek Em il, Sedlak 
Rudolf, Stritzki .lulius, Winkelhofer Emil, *W itassek Leo.

X. Matiiritatspriifung.
A. Verzeichnis

der bei der Maturitatspriifnng im Herbsttermine 1906  beziehungsweise im Februar 
1907 approbierten Abitnrienten :

39 8 . Drobik Karl, Teschen, Schlesien, 18 Jahre, katholisch, deutsch, Beruf:
Technik, Dauer der Studien: 7 Jahre.

399. Gensor Rudolf, Friedland, Mahren, 21 Jahre, katholisch, deutsch, Beruf:
Technik, Dauer der Studien: 9 Jahre.

400 . Kożusznik Robert, Karwin, Schlesien, 21 Jahre, evangelisch, polnisch, Beruf: 
Lehrfach, Dauer der Studien: 7 Jahre.

401. Mira Udalrich, Karwin, Schlesien, 21 Jahre, katholisch, deutsch, Beruf:
Technik, Dauer der Studien: 10 Jahre.

402 . Peck Albert, Korbielów, Galizien, 17 Jahre, katholisch, deutsch, Beruf:
Technik, Dauer der Studien: 7 Jahre.

40 3 . Wunder Oswald, Skotschau, Schlesien, 18 Jahre, katholisch, deutsch, Beruf: 
Technik, Dauer der Studien: 7 Jahre.

404. Schlesinger Hugo, GroB-Kuntschitz, Mahren, 19 Jahre, mosaisch, deutsch, 
Beruf: Technik, Dauer der Studien: 8 J ahre. (Februar.)

B. Themen
zu den schriftlichen Maturitatsprufungen im Sommertermine 1907. 

D e u t s c h e  S p r a ć  li e :
Die Stadt ais Mittel- und Gipfelpunkt der menschlichen Kultur.

F r i e d r i c h  J e n k n e r.

D e u t s c h  - F r a n z o s i s c  li :
Der Egoist nach La Bruyere.

F r a n z o s i s c h - D e u t s c h :
La terre dans l’univers par Figuier.

J o h a n n  K r ó l i k .

E n g l i s c h  - D e u t s c h :
On Shakespeare.

Dr. M o r i z H  e r t r i c h.



54

Mat hemat i k :
1. Boi der gewohnlichen Zahlenlotterie werden von 90  ■Nnmmem jedesmal 

5 Nummern gezogen; wie grofi ist die Wahrscheinlichkeit,
a) mit zwei genannten Nummern einen Ambo,
b) mit drei genannten Nummern einen Terno zu macben ?
Nach unseren Lotteriegesetzen wird fur den Ambo der 240  facile Einsatz ais 

Gewinn bezablt; wieviel Prozent Gewinn bat das Lotto in diesem Palle, wenn 
man von den Verwaltungskosten absieht? (auf Einor gonau).

2. Man berecline die Oberflache einer der beiden gemaBiaten Zonen der Erde, 
wenn diese ais Kugel vom Radius U = .  6 9 70  km angenommen wird! Wieviel 
Prozent der Gesamtoberflache der Erde betragt eine gemaBigte Zonę?

Schiefe der Ekliptik am 1. Janner 1907 . . . .  5 =  2 3 °  2 7 r 5 " .
3. Gogeben die in einer Ecke zusammenstoBenden Kanten a, b mul c einer 

dreiseitigen Pyramide und die von diesen Kanten gebildeten Winkel (bc) — rj,
0  c) =  fl, (ff6) =  y ;

man berecline das Yolumen der Pyramide!
(Allgemein und speziell fur a =  6 dm, b =  5 dni, c — 4  dm, a =  G0°, 0 =  50°, 

-(• =  4 0 °, auf tw 3 genau).
4. A u f der Geraden 5 x - j -  12 y =  47 liegt ein Punkt P  mit ganzzaliligen 

Koordinaten im I. Quadranten; von diesem Punkte aus werden an den Kreis 
.1 - - j -  / /-  - - -  25 die beiden Tangenten gezogen.

Man bestimme: a) die Koordinaten der Beriilirungspunkte,
b die Gleichungen der Tangenten,
c) den Winkel, unter welchem von P aus der Kreis erscheint!

E  d m i i n d  M  a d e r.
D a r s t e l l e n d e  G e o m e t r i e :
1. Gegeben ist eine Ebene A (9, 8, 7 ) ; man zeicliue jenes Dreieck, welches 

dem Spurendreieck ahnlich ist und dessen Seiten von jenen des Spurendnńecks 1 cm 
Entfernung haben, und Stelle den eingeschriebenen Kreis des gesuchteu Dreiecks 
in Grund- und AufriB dar.

2. In der Grundrificbene stelit ein Wtirfel, von welchem zwei gegeniiberliegende 
Flachen zu J\, parallel sind: man drelie ilm um eine in / '  liegendrg gogen 0X  
unter 6 0 °  geneigte Gerade a um einen W inkel von 45 °.

3. Man bestimme die Durchdringung eines Prismas mit einer Pyramide. Die 
Basis des Prismas liegt in der Ebene A (— 5, -— 2*5, 5) und bat ais Grundfliiche 
das Eiinfeck a b c d e [a (x = 3 ,  z =  8), b (5, 9 '8 ), c (6 ‘5, 8 ‘5) d (li, 6*5) e (3*5, 7)]:  
die Hiihe ist beliebig. Von der Pyramide kennt man die Basisebene U (5*5, — 3, 6), 
in welclier das Basisviereck f g h i  liegt \f(x = 2 ,  z =  6 ’5), y (2 ‘5, 4), A (5, 2),
1 (4 '5 , 4*5)1; die Spitze ist s (8, 1, 9). Die Durchdringung ist nur im AufriB zu 
zeichnen.

• 4. Es ist der Eigen- und Schlagschatten einer Kugel bei zentraler Beleuchtung
zu konstruieren. Die Lichtcjuelle ist so zu walilen, dafi der Schlagschatten auf P
eine Ellipse, der auf P„ eine Parabol werde. , ,  . ,  ,

1 J E r n s t  V o g e l .

Zur Maturitatspriifung hatten sieli samtliche 28 Schiller der Y II . Klass<> 
gemeldet; dazu kamen noch zwei Externe, die vom k. k. Landesschulrate 
dm- hiesigen Anstalt zugewiesen worden waren. Die mundliche Maturitatspriifung 
wird unter dem Vorsitze des Herrn k. k. Landesschulinspektors F r a ń  z S l a m e c z k a  
am 15., 16., 17. und 18. Juli 1907 stattfinden. Ihr Ergebnis wird zugleicli 
mit dom Namensverzeichnisse der fiir reif erklarten Abiturienten im nachsteu Jahres- 
berichte yeroffentlicht werden.



XI. Kundniacliung fur das kominende Scliuljahr.
I, Anmeldungeu zur A u f n a h m e  v o n  S c h i i l e r n  i n d i e  e r s t e  K l a s s e  

werden am 8. Juli von % 8  bis Uhr und am 16. September vcn lj29 bis 10 Uhr 
im Lebrziminer der I. O Klasse entgegengenouimen; um den liiebei gewohnlich 
herrsclienden gro Hen Andratig zu vermeiden, kotinen jedock Schiller aus Tesclien 
oder Schiller aus der Vorbereitungsklasse auch sclion am 6. Juli nachmittags 
2 Uhr angemeldet werden. Unmittelbar nachher beginnen am 8. Juli und
16. September die schriftliohen Aufnalnnspriifungen, zuerst aus Deutscli, dann aus 
dem Rechnen (Lehrzimmer I. A  und III. B ) ; das liniierte Papier fiir die Priifungen ist 
beim Schuldiener erlialtlich. Nachmittags von 2 Uhr au finden die miindlichen 
Prlifungen statt.

Jeder Schiller, der in die I. Klasse eintreten will, hat sieli an einem der 
beideu genannten Tage, am bosten im Julitormin, in Begleitung seiner Eltern oder 
dereń Stellvertreter bei der Direktion zu melden und dem Direktor vorzulegen:

1. Zwoi vollstandig ausgefiillte und von den Elteru oder dem Vorinund 
unterzeichnete N a t i o n a l e ,  dereń Yordruckbliitter (a 4 li) beim Schuldiener zu 
bekommen sind. Hierauf sind zugleich diejenigen freien Gegenstiinde zu ver- 
zeiclmen, an denen der Schiller teilnehmen soli. Ais freie Gegenstiinde werden 
gelelirt: polnische und bohmische Sprache und Gesang in allen Klassen, Steno- 
graphie in den 4  oberen und analytisclie Chemie in den 3 oberen Klassen.

2. Den T a u f -  o d e r  G e b u r t s s c h e i n  ais Beleg, dafi er das zehnte 
Lebensjahr vor Beginn des Schuljahres sclion vollendet hat oder nocli in dem 
Kalenderjahr, in das der Beginn des Schuljahres fallt, yollenden wird. Alters- 
dispens ist vollig ausgeschlossen.

3. Die S cli u 1 n a c h r i ch t en oder das Frequentationszeugnis einer Yolks- 
scliule oder das S e m e s t r a l z e u g n i s  einer Biirgerschule.

Die Aufnahme in die erste Klasse liiingt von dem Erfolge einer Aufnahms- 
prilfung ab, bei der folgende Forderungen gestellt werden: a) Fertigkeit im Lesen 
und Schreiben der deutschen Sprache und der lateinisclien Schrift, Kenntnis der 
Elemente der Formenlehre der deutschen Sprache, Fertigkeit im Analysieren ein- 
fach bekleideter Satze, Bekanntschaft mit den Regeln der Orthographie und richtige 
Anwendung derselben beim Diktandoschreiben; b) Ubung in den vier Grund- 
reclmungsarten in ganzen Zahlen; c) aufierdem haben diejenigen Schiller, welclie 
nicht in der Volksscliule unterrichtet worden sind oder in einer solchen aus der 
Religionslehre nicht die Notę „gut“ oder „sehr gut“ erhalten haben, in diesem 
Lelirgegeustande jenes MaC von Wissen naclizuweisen, welches in den ersten vier 
Jahrgangen der Volksschule erworben werden kann. Die mtindliche Prufung 
aus der Unterriehtssprache und dem Rechnen wird jedem Schiller erlassen, welcher 
seine Reife in diesen Gegenstanden bei der schriftlichen Prufung durcli tnindestens 
b e f r i e d i g e n d e  Leistungen und im Volksschulzeugnisse mindestens durcli die 
Notę „gut“ dargetan bat. Sind in einem Priifungsgegenstande die Zeugnisnoten 
Utld die Zensur aus der schriftlichen Prilfung entschieden ungiinstig, so wird der 
Schiller zur miindlichen Priifung nicht zugelassen, sondern ais unreif zuriick- 
gewiesen. Das Ergebnis der Prufung wird an demselben Tage bekannt gegebon. 
E i n e  W i e d r e r h o l u n g  d e r  A u f n a h m s p r i i f u n g  in d e m s e l b e n  J a h r e ,  
s e i  es  an d e r s e l b e n  o d e r  an e i n e r  a n d e r e ń  M i t t e l s c h u l e ,  i s t  1 a u t 
E r l a B  d e s  li. k. k.  M i n i s t e r i u m s  fi ir K u l t u s  und U n t e r r i c h t  v o m
2.  J i i n n e r  1886, Z. 85 , d u r c h a u s  v e r b o t e n .

Schiiler der Y o r b e r e i t u n g s k l a s s e  f i ir di e  S t a a t s - M i t t e l s c h u l e n  
in Teschen, die sich mit einem Zeugnisse der ersten Fortgangsklasse ausweisen
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konnen, werden ohne Priifung aufgenommen; wtinschenswert ist es, dafi auch 
solclie Schtiler sich schon im Julitermin anmelden.

Jeder neu eintretende Schiller liat im Lanie der ersten Woche seineni 
Klassenvorstande eine Aufnahmstaxe von 4 K  20 li, einen Lelirmittelbeitrag von 
2 K  10 h und einen Beitrag fiir Spielerfordernisse von 9 0  li zu iibergeben.

II. Diejenigen S c h i l l e r ,  w e l c h e  d i e  h i e s i g e  O b e r r e a l s c h u i e  im 
vergangenen Scbuljahre n i c h t  besuchten und sich um die. A u  fu  ab m e in e i n e  
h o h e r e  K l a s s e  bewerben, haben sich ebenfalls in Begleitung ibrer Eltern oder 
dereń Stellvertreter beim Direktor zu melden und zwei vollstandig ausgefiillte 
Nationale, den Tauf- oder Geburtsschein, alle frtther erworbenen Studienzeugnisse, 
dereń letztes iiberdies die Abgangsklausel enthalten muli, sowie den Nacliweis der 
ihnen etwa verliehenen Schulgoldbefreiung zu iibergeben. In allen jenen Fallen, 
in denen der Aufnahmswerber ein Zeugnis iiber die Zuriicklegung der unmittelbar 
vorhergehenden Klasse einer gleicb organisierten offentliclien Realscbule nicht bei- 
bringen kann, ist eine Aufnahmspriifung aus samtlichen obligaten Lebrgegenstfinden 
unerlaBlich, fur welche die im hohen MinisterialerlafS vom 19. Mai 1879 , Z. 3257 , 
festgesetzte Priifungstaxe von 24 K  zu entriehten ist.

Solche Schiller haben am 16. September zwischen 10 und 11 Uhr in der 
Direktionskanzlei zu ersclieinen. A u d i sie haben eine Aufnahmstaxe von 4 K  20 h, 
einen Lelirmittelbeitrag von 2 K  10  h und einen Beitrag fiir die Jugendspiele von 
90 h zu entriehten.

III . Die A u f n a h m e  d e r  b i s  z u m  S c h l u B  d e s  S c h u l j a h r e s  d e r  
A n s t a l t  a n g e h o r i g e n  S c h i l l e r ,  welche die Absichf, die hiesige Schule 
weiter zu hesuchen, durch eine Erkliirung der Eltern oder dereń Stellvertreter 
schon vor dem 1. September mittels der von Seite der Direktion am Sehlussedes Schul- 
jahres ausgefolgten Anmeldescheine angezeigt haben, findet am 17. September zwischen 
10  und 11 Uhr in ihren Klassenzimmern statt; die Eepetenten der I. Klasse werden 
im Lehrzimmer der I. A  Klasse aufgenommen. Dabei haben alle aufzunehmen- 
den Schtiler zwei vollstandig ausgefiillte Nationale mitzubringen und den Lehrmittel- 
beitrag von 2 K  10 li sowie den Beitrag fiir Jugendspiele von 9 0  li zu erlegen.

IV. Die A u f n a h m e  v o n  P r i v a t i s t e n  unterliegt denselben Bedingungen, 
wie die der oifentlichen Schiller. Die Aufnahmstaxe von 4 K  20 h und den 
Lelirmittelbeitrag von 2 K  10 li sind gleicb bei der Einschreibung zu erlegen. 
Das Schulgeld betriigt fiir sie wie fiir die offentlichen Schtiler 30 K . Die 
Taxe fiir eine Priratistenpriifung betriigt 24 K .

V . Die W i e d e r h o l u n g s -  u n d  N a c h t r a g s p r i l f u n g e n  finden am 16. und 
am 17. September statt; Ort und Stunde wird am schwarzen Brett bekannt ge- 
macht werden. Jene Schtiler, die ein Interimszeugnis erhalten haben, sind ver- 
pfliclitet, dieses den prtifenden Professoren zu iibergeben.

G e s u c h e  u m  B e w i l l i g u n g  d e r  W i e d e r h o l u n g s p r i i f u n g  aus ei nem  
Gegenstande mtissen, mit einem 1 Kronen-Stempel versehen und mit den Zeugnissen 
iiber b e i d e  Semester belegt, an den hohen k. k. Landesschulrat gerichtet und bis 
l i i n g s t e n s  28.  J u l i  hei der D i r e k t i o n  eingereiclit werden.

VI. Sc ht i l e r ,  welche in beiden Semestern des Schuljahres die dritte 
Fortgangsklasse erhalten, haben nach §  71, 7 des Organisationsentwurfes die 
Anstalt zu verlassen. Mit einem 1 Kronen-Stempel versehene und mit den Zeugnissen 
iiber b e i d e  Semester belegte Gesuche um ausnalimsweise zu bewilligende Belassung 
solcher Schtiler sind an den hohen k. k. Landesschulrat zu ricliten und bis s p a t e s t e n s  
28.  J u l i  der D i r e k t i o n  zu tiberreichen.

W e n n  e i n  u n f r e i w i l l i g e r  I l e p e t e n t  w e g e n  II. o d e r  III. E o r t -  
g a n g s k l a s s e  i n e i n e n  h o h e r e n  J a h r g a n g  n i c h t  r e r s e t z t  w e r d e n  
k a n n ,  so h a t  er di e  A n s t a l t  z u v e r l a s s e n  (Disziplinanorschriften § 46, 2).



V II . Das Scliulgeld betriigt lialbjahrig 30 K  und ist im Laufe der ersten 
secbs Woclien eines jeden Semesters mittels Schulgeldmarken zu entrichten.

Offentliche Schuler konnen die Befreiung von der Zablung des gaiizen 
oder lialben Sclmlgeldes erlangen; wenn sie ein stempelfreies, an den liolien 
k. k . schlcsischen Landesscliulrat geriehtetes Gesucli mit dem Realscbulzeugnis 
des letztverflossenen Semesters nnd mit einem nacli dem iu der Anstalt erliait- 
licben Formular verfa!5teu Mittellosigkeitszeugnisse, das ni el it v o r  m e h r  a i s  
e i n e m  J a l i r e  ausgestellt sein darf, bei der Direktion itberreiclien. Das Semestral- 
zeugnis muli mindestens die erste Fortgangsklasse und beziiglich des sittlieben 
Betragens und des Fleifies mindestens die Notę „befriedigend" enthalten.

Die Schiiler der e r s t e n  K l a s s e  liaben im I. Semester das Scliulgeld 
spatestens im Laufe der ersten drei Monate nacli Beginn des Scliuljahres zu ent- 
richten. Docli kann mittellosen, die Klasse niclit wiederliolenden Scliiilern bis 
zum Sclilufi des J. Semesters die Zablung des Sclmlgeldes gestundet werden', falls 
ihnen in einer zwei Monate nacli Beginn des Scliuljahres abzuhaltenden K on - 
ferenz in bezug auf sitt.liches Betragen und Fleifi sowie in bezug auf den 
Fortgang in a l l e n  obligaten Lelirgegenstanden mindestens die Noie „befriedigend“ 
zuerkannt wird. Uber das diesbeztiglich einzubringende Gesucli, das mit einem 
n i c l i t  v o r  m e h r  a i s  e i n e m  J a h r e  ausgestellten, nacli dem in der Anstalt 
erhaltlichen Formular verfafiten Mittellosigkeitszeugnis belegt sein mufi, werden 
die Schiiler in den ersten aclit Tagen unterriclitet werden. Erhalten Schuler, 
denen die Zaliluug des Sclmlgeldes gestundet wurde, am Sehlusse des I. Semesters 
ein den gesetzlichen Anforderungen fiir die Schulgeldhefreiung niclit entsprecdiendes 
Zeuguis, so haben sienochror Beginn des II . Semesters das Scliulgeld nachzuzalilen.

V III. E r i i f f n u n g  d e s  S c l i u l j a h r e s .  Das Schuljahr 1 9 0 7 /0 8  wird am
18. September um 9 IJlir mit einem feierliclien Gottesdienste eriiffnet, zu dem sieli 
die katholischen Schiiler um 3/ 49 Uhr im geometrischen Zeichensaale versammeln. 
Naeh dem Heiligen Geist-Amte begeben sich die Schiiler in ihre Lehrzimmer, wo 
sieli inzwisclien —  vor 10 Uhr —  ihre Mitschiiler evangelischer und mosaischer 
Konfession eingefunden hahen.

Der r e g e l m & f i i g e  U n t e r r i c l i t  beginnt am 19 . September um 8 Uhr.
IX . Personen, welche Studierende gegen Entgelt in Wohnung und Ver- 

pilegung iibernehmen wollen, haben sich hei der Direktion zu melden und sich 
mit dem arztlichen Zeugnisse iiher die hygienische Eignung der Wohnung liebst 
der Angahe der sanitar zulSssigen Zahl der Kostganger auszuweisen.

Zu Beginn eines jeden Scliuljahres liegt in der Direktionskanzlei ein Ver- 
zeichnis geeigneter Kost- und Wohnhauser zur Einsicht fiir die Eltern und dereń 
Stellvertreter auf. Auch sonst wird die Direktion ihnen bei der Unterbringung 
ihrer Kinder ratend und belehrend zur Seite stelien.

Im Iuteresse des Zusammenwirkens von Haus und Selmie, um die Erzieliung 
der Schiiler zu fordem, ist es erwilnscht, dali die Eltern oder dereń Stellvertreter 
wiederholt, und zwar nicht erst gegen Ende des Semesters oder Scliuljahres, 
Erkundigungen tiber das Betragen, den Fleifi und den Fortgang ihrer Kinder ein- 
ziehen; sie werden beim Lehrkorper jederzeit tatkraftige Unterstiitzung in allen 
das W oh l der Schuler betreffenden Fragen linden. In den letzten 14 Tagen eines Se
mesters konnen tiber den Fortgang der Schuler Auskiinfte nicht mehr erteilt werden.

X . Anfragen und Anmeldungen wiihrend der Ferien sind stets an die 
Direktion, nicht an die Person des Direktors zu richten, wenn anders sie recht- 
zeitige Erledigung finden sollen.

T e s c l i e n ,  am 6.  Juli 1907 . R u d o l f  A l s c l i e r  
k.  k. Direktor.
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nebst Verzeichnis der Mitglieder und Wohltater desselben.

Im  Jahre 1906 ,0 7  begann der Unteistiitzungsverein seine Tiitigkeit mit der 
am 30 . Oktober 1906 abgelialtenen Jahres versammlung, in welclier der von den 
Revisoren gepriifte und ais richtig befundene Kassabericht genehmigt wurde. Bei 
der Neuwahl des Aussclmsses wurden die Herren R u d o l f  A l s c h e r ,  k. k. Real- 
schuldirektor, ais Obmann, J o h a n n  G a b r i s c h ,  Hausbesitzer, ais Obmaiinstell- 
vertreter, Dr. L a d i s l a u s  K l o z n e r ,  k. k. Realschullehrer, ais Schriftfiihrer und 
Saekelwart, F r i t z  F u l  da, Baumeister, J o h a n n  K r a  l i k,  k. k. Professor, A n t o n  
P o h o r s k y ,  k. k. Professor, und K a r l  P r o c h a s k a ,  k. und k. Hofbuchdrucker, 
ais AusschuBmitglieder, die Herren Schulrat M a r  R o s e n f e l d  und Prof. E d m u n d  
M a  d e r  ais Revisoren wiedergewahlt.

Ilierauf wurde nach dem Antrage des Lehrkorpers die Kaiser Franz Josef- 
Regierungsjubilaumsstiftung per 100 K 80 h dem Schiller Josef Eisenberg der 
VII. Klasse, die Kronprinz Rudolf-Stiftung per 100 K  dem Schiller Anton Hlawa 
der V II. Klasse, die Kaiser Franz Josef-Stiftung zu je  100 K  8 0  h den Schtilern 
Leo Wittassek der V II. Klasse und Rudolf Badura der V I. Klasse, die Zinsen der 
Wertpapiere der neu zu schaffenden Erzherzog Friedrich-Stiftung per 100 K  dem 
Sehiiler Josef Kornherr der V II. Klasse yerliehen. Unterstiitzungen in barem Gelde 
erhielten die Schiller Karl Rieger der V II. Klasse (60  K ), Paul Galio der V I. Klasse 
(4 0  K) und Artur Panek der IV . Klasse B (30 K ). Das Karl Kahler-Stipendium 
per 20 K  (Unterstiitzung in Kleidern) bekam ein Schiller der IV . Klasse B. Im 
ganzen gelangten 37 Anziige, 8 Winterrocke und 24  Paar Schuhe an 45 Schiller 
zur Verteilung. Nahere Angaben iiber die Mitgliederzalil, die Einnahmen und Aus- 
gaben, die Unterstiitzungen, das Vereinsvermogeu etc. entlialt der Hauptausweis iiber 
die Gebarung mit dem Vereinsvermogen und die statistische Tabelle.

Die Abiturienten unserer Anstalt des Jahres 1905 /6  widmeten das Ilein- 
ertriignis ihres Kranzchens im Betrage von 100 K  der Schiilerlade. Es ist dies 
das zweitemal, dali der Verein die von der Realschule nach abgelegter Maturitats- 
priifnng scheidenden Seliiiler in der Listę seiner Wohltater fiihrt.

Das von Herrn Prof. A n t o n  P o h o r s k y  zu Gunsten der Schiilerlade 
veranstaltete Konzert ergab ein Reinertragnis von 210  K  90  li. Es war dies die 
zwćilfte von Herrn Prof. Pohorsky geleitete Veranstaltung dieser Art; die Summę 
der auf diese Weise dem Vereine zugekommenen Betrage erreicht mit dcm oben 
ausgewiesenen die Hohe von 3068  K  27 li. Der AusschuB kommt einer ange- 
nehtnen Pflicht nach, wenn er Herrn Prof. Anton Pohorsky hiefiir seinen 
ergebensten Dank ausspriclit.
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Die zu Ostom von Schiilern der Anstalt unter Schulfreunden ihrcr Heimats- 
gemeinden veranstaltoto Sammlung ergab einen Betrag von 348  K  (JO h. Gesammelt 
wurde in Dombrau voin Schiller Franz Klich der V I. Klasse (45 K ), in Tesehen 
von Siegfried Lustig der V. Klasse (38 K  20  h) und Emil Barber der IV. Klasse A  
(3(1 K  40  h), in Oderberg von Erdmann Plasun der III. Klasse B (38 K ), in 
Orlau von Josef Szarowski der II. Klasse B (27 K  40), in Jaworzno von Josef 
Trnczak der II. Klasse B (44  K ), in Ćeladna von Alfons Uhlar der II. Klasse B 
(10 K), in Trzynietz von Alfons Gwiggner der I. Klasse A  (39 K) und in Karwin 
von Friedrich Flamme der I. Klasse B (70  K  60  h). Auch in diesem Jahre veran- 
staltete Herr L u d w i g  S c h l o s s a r e k ,  erzh. Rechnungsoffiziant in Karwin, in seinem 
Bekanntenkreise eine Sammlung, dereń Ergebnis 7 K  betrug. Dem genannten Herrn, den 
oben angefiihrten Schiilern und allen Spendern, dereń Namen dem beiliegenden Ver- 
zeichnisse entnommen werden mogen, sei hiemit der verbindlichste Dank ausgesprochen.

Die P. T. Herren Mitglieder des ostschlesischen Arztevereines erteilten im 
vergangcnen Jahre 57 armen Realschiilern unentgeltlich arztlichen Hat. Ilinen sowie 
dem Herrn Stadtapotheker Dr. K . Żaar, welcher bei den gelieferten Medikamenten 
2 5 °/0 Nachlali gewiihrte, dankt der AusschuB im Kamen der armen Realschttler.

Die wichtigste Aufgabe der Schlllerlade ist die Beteilung armer Schiller mit 
Lehrhtichern. Da die in der alten Eechtschroibung gedruckten Biicher ilicht melir 
gebraucht und iiiizulassige Auflagen nicht verteilt werden diirfen, so stollt dieser 
Zweig der Vereinstatigkeit derzeit hohe Anspriiche an die Kasse der Schiilerlade. 
Durch Schenkung orhielt der Unterstiitzungsverein Biiclier von den P. T . Vcrlags- 
buchhandlungen sowohl ais auch von Schiilern. Es spendeten die Yerlagsbuchliand- 
lungen Ed. Ilolzel in W ioń 4 Biicher, Alfred Holder 4 Biicher, A . Pichlers Witwe 
& Solin 11 Biicher, F . Tempsky 7 Biicher; die lobl. Buchhandlung Meyer & Raschka 
gewahrte einen Nachlali Yon 1 0 °/0 und die lobl. Buchhandlung E . Feitzinger einen 
solchen von 5 °/n. Am  Endo des vorigen Schuljahres schenkten der Schiilerlade 
Herr Abiturient Miiller 8 Biicher, die Schiller Królik 1 Buch und einen Zeichen- 
blatthalter, Brauner 5 Biicher, Pauler 2, Spitzer 2, Sturz (lustav 3, Sturz Emmerich 1, 
Veith 3, Weber 1, Wessely 1 :  Chlebus 2, Hubka 1, Konderla 1, Kubisch 2, 
Stump 1, Wicherkiewicz 1 ;  Eichler 2, Hanselka 1, Heller 3, Kabiesch 3, Konig 1 ;  
Straube 7 ;  Jaschik 1, Klepek 1 : Goch 2, Szarowski 2, Spitzer Hugo 2, Spitzer 
Leo 1, Szczygieł 1. Aulierdem haben sich mehrere Schiller bereit erkliirt, abermals 
am Schlusse des Schuljahres der Vereinsbibliothek einzelne Lehrbiicher zu schenken.

Wogen des friiheren Schulschlusses und der dadurch bedingten zeitlicheren Fertig- 
stellung des Jahresberichtes wurde schon am 15. Juni die Rechnung abgeschlossen.

Im nachfolgenden Hauptausweise erlaubt sich die Vereinsleitung, iiber ihr 
Gebaren mit dem Vereinsvermogen Aufschlulł zu geben. Lcider ist die Anzahl der 
Mitglieder und Wohltater des Vereines in diesem Jahre eine geringere geworden: 
die Yereinsleitung erlaubt sich daher dem Danke, den sie den P. T . Herren Yereins- 
mitgliedern hiemit im Namen der armen Realschiiler aussprieht, die ergebenste Bitte 
hinzuzufiigen, auch im niichstcn Jahre den Verein in seinen menschenfreundliclien 
Bestrebungen nach Moglichkeit zu unterstiitzen und in Freundeskreisen Forderer der 
guten Sache zu gewinnen, da sonst der Verein den immer wachsenden Anforderun- 
gen an die Vereinskasse nicht entsprechen konnte.

T e s e h e n ,  am 15. Juni 1907.

Fur die Leitung des Unterstutzungsvereines Schiilerlade :

Rudolf Alscher, Dr. Lad. Klozner,
k. k. Realschuldirektor, k. k. wirki. Realschullehrer,

d. Z. Obmann. d. Z. Scliriftfiihrer u. Sackelwart.
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Hauptausweis iiber die Gebarung mit dem Vereinsverm6gen
fur die Zeit vom 1. Juli 1906 bis 15. Juni 1907.

I. E i n n a h m e n .
1. Kassastand vom vorigen Jabre: a) Sparkassebucli der Gewerbever-

eins-Spar- and Vorschul3kasse, Nr. 393 . . K  2759 .2 8
b) B arsch aft.............................................. „ 1.57
c) Gutliaben bei der k. k. Post-

sparkassa in W ien, Scheckkonto Nr. 5 7 .919  am 1. Juli 1906 „ 108 .85
2. Eingezahlte Beitriige von 422  Mitgliedern und Wobltatern laut

beiliegenden Yerzeichnisses .    „ 1709 .50
3. Zinsen a) von der Einlage in der Tescbner Sparkasse, Nr. 4 7 58  bis

31. Dezember 1906 (Stipendienfonds)........................................ „ 17.51
b) von der Einlage in der Gewerbevereins-Spar- und

VorscbuCkassa Nr. 39 3 , bis 30. April 1907) . . . „ 61. 31
c) vom Guthaben bei der k. k. Postsparkasse fiir , .

das Jabr 1906  „ . 4 .9 0
d) von der Karl Kahler-Stiftung vom 1. Juli 1906 bis

1. Juli 1907 ...............................................................................................„ 2 0 . —
e) von der Kronprinz Rudolf-Stiftung vom 1. Juli 1906

bis 1. Juli 1907 .......................................................................„ 9 6 .— -
/ ' )  von der Kaiser Franz Josef-Regierungsjubilaums-

Stiftung vom 1. April 1906 bis 1. April 1907 . . „ 10 0 .80
(j) von der Kaiser Franz Josef-Stiftnng vom 1. April 1906

bis 1. April 1907 ..............................................................................„ 2 0 1 .60
h) von den Wertpapieren der neu zu sohaffenden Erzherzog

Friedrich-Stiftung vom 1. Marz 1906 bis 1. Marz 1907 ,, 1 0 0 .—
4. Fiir Makulaturpapier..............................................................................................„ 29 .—
5. Ersatz fiir ein \erlorenes L e h r b u c b ............................................................. ........ 3 .60
(i. Rest einer Sammlung fur eine K r a n z s p e n d e .............................................. „ — .30
7. Einlage in der Tescbner Sparkasse (Stipendienfonds) am 30. Juni 1906 „ 922 .98

Empfangssumme K  61 37 .2 0

II. A u s g a b e n .
1. Unterstiitzungeu:

a) In Barem aD 3 S c h i i l e r ......................................... K 130.—
b) fiir Arzneien und Zahnersatz . . . . 28 .22
ć) fiir Kleider und Schulie an 45  Schiiler . 1160 .04
d) fiir Schulbiicher, Bucbbinderarbeiten und Scliulrequisiten . 800,27

Stand des Stipendienfonds (Sparkassebuch der Tescbner 
am 30. Juni 1906 ................................................

Sparkasse)
922.98

Die Kronprinz Rudolf-Stiftung au Anton Hlawa, VII. KI . . 1 0 0 .—
Die Kaiser Franz Josef-Regierungsjubilaums-Stiftung 

Eiseuberg, V II . KI. . ..................................
an Josef

100 .80
Die Kaiser Franz Josef-Stiftnng an Leo Wittassek, 

und Rudolf Badura, VJ. KI.
VII .  K I..

201 .60
Die Zinsen der Wertpapiere der neu zu schaffenden 

Friedrich-Stiftung an Josef Kornherr, V II . Klasse
Erzherzog

1 0 0 .—
Die Karl Kahler-Stiftung (Unterstutzung in Kleidern) 

Schiller der IV . B. KI...........................................................
an einen

20 —
Dem Stipendienfonds wurden an Geschenken u. Zinsen zugewiesen . n 77.51
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3. Regieauslagen :
Fiir den Druck der Jahresberichte....................................................... ......  K
Fiir Bedienung und Einkassieren der Mitgliedsbeitrage r
Fiir das Einsammeln und das Sortieren des Makulaturpapieres
Postporto und Stem p elgebidiren ....................................................................
Provision u. Manipulationsgebiihr an die k. k. Postsparkasse . ,.
Fiir Erlagsclieine der k. k. Postsparkasse . . . . . . . . . .

4. Kassastand in der Gewerbevereins-Spar- und Yorscbufikasse . . „
5. Guthaben bei der k. k. Postsparkasse, Scheckkonto Nr. 5 7 .919

ara 15. Juni 1907 .......................................................................................................
6. Barscbaft am 15 Juni 1907 . . .............................................................. .

2 7 .8 0  
12. -  

9 .—  
7.12 
3.43  
6 .—

118.32
— .32

Ausgabesumme K  6 1 3 7 .2 0

Das Vermógen des Vereines besteht am 15. Juni 1907 aus :
1. 4 ° /0 Silberrente Nr. 44086  vom 1. Juli 1883 (Kronprinz Rudolf-Stiftung) 

auf 24 0 0  K  Nom ;
2. 4 '2  °/0 Silberrente Nr. 50 .231  vom 1. April 1888 (Kaiser Pian z Josef-Regie- 

rungsjubilaums-Stiftung) auf 2400  K  Noni.;
3. 4 °/0 Silberrente Nr. 5 2 .4 7 2  vom 1. Janner 1887 (Karl Kahler-Stiftung) auf 

5 0 0  K  Nom.;
4 . 4 '2 ° /0 Silberrente Nr. 6 6 .564  vom 1. Oktober 1899 (Kaiser Franz Josef- 

Stiftung) auf 4 8 00  K ;
5. 4 °/0 steuerfreie Staatsrente-Obligation Nr. 2 3 5 .6 1 1  auf 2 0 00  K  Nom.

4 %  r „ „ ,  0 8 2 .3 8 5  „ 20 0  „
4 °/0 ,. „ „ 0 5 7 .2 6 7  „ 200  ,,
4 %  .. „ .. „ 0 3 9 .6 0 4  „ 100 „

(Wertpapiere der neu zu schaffenden Erzherzog Friedrich-Stiftung.)
6 . Stipendienlonds : Teschner Sparkassebueh (neuo Einlage-Nr. 4758) K  1 0 00 .4 9 .
7. Kassastand in der Gewerbevereins-Spar- und VorschuBkasse (Einlagszahl 393) 

K  2311. 79.
8. Guthaben bei der k. k. Postsparkasse in W ien, Scheckkonto Nr. 57 .919  

K  118.32.
9. Barscbaft am 15. Juni 1907 K  0 .32 .
Der Stand der Bibliothek zeigt ełnen Zuwachs um die im Bericlite ausge- 

wiesenen geschenkten Biicher; alle ais unbrauchbar ausgeschiedenen Exemplare 
wurden durcli neue ersetzt.

Obige Rechnung samt Belegen wurde geprtlft und ebenso wie der Stand 
des Sparkassebuchels und der Wertpapiere sowie des Bargeldes vollkommen in 
Ordnung befunden.

Teschen, 15. Juni 1907 .

R u d o l f  A 1 s c h e r, 
k. k. Realseliuldirektor, 

d. Z. Obmann.

Schulrat H a s  E o s e n f e l d ,  
k. k. Professor i. R., 

d. Z. Revisor.

E d m u n d  M a d ę  r, 
k. k. Professor, 
d. Z. Revisor.

Dr. L  a d i s 1 a u s K l o z n e r ,  
k. k. wirki. Realschullelirer, 

d. Z. Schriftfiihrer und Sackelwart.
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Verzeichnis der P. T. Mitglieder 
und Wohltater der Schiilerlade im Vereinsjahre 1906/1907.

(1. Juli 1906 bis 15. Juni 1907.)

(Nacli § 4 der Vereinssatzungen ist jeder Mitglied des Vereines, der im 
Jahre wenigstens 2 K spendet.)

Teschen.
K h K h

Se. kaiserliclie Hoheit, der durełi- lleri Drossler Leopold, J.U.Dr.,
lauchtigste Herr Erzherzog A d v o k a t ................................. 2 .—
Friedrich, Herzog von Ehrenhaft Alois, Gastwirt 1.—
Teschen etc.............................. 100. - Eisenherg Viktor, k. k.

Herren Abiturienten des Schul- Professor . . • 4 .—
jahres 1905 /6 1 0 0 .— Elsner Jakob, Restaurateur — .40

Herr Alscher Rudolf, k. k. Real- Eppich Josef, Oberlelirer 2 .—
schuldirektor . . . . 10 .— E. T . . . .. . . . 1.—
Altmann Hein., Likorfabrik. 3 .— Fabian Konrad, k. k. Real-
Andres Karl, k. k. Landes- schullehrer . . . . 2. —
gerichtsrat . 2 .— » Fadle Hans, Oberlelirer . 2 .—

Frań Atzler M ., Leinwandliandl. 2 .20 Frau Farnik Anna, Hausbesitz. 1 .—
Herr Aufricht C. 0 . ,  Modewaren- Herr Fasal Moritz, k. u. k. H of-

h a n d l e r ................................. 3 .— l i e f e r a n t ................................. 8 .—
Aufricht Ig., Kaufmann . 1 .— Frau Feiner Anna, Artzenswitwo. 8 .—
Aufricht Karl, Backer 2 .— Herr FeitzingerEd., Buch handler 10.—
Aufricht Mori tz,Konfektion. — .60 Frau FischelElse, Konfektioniirin — .40
Babuschek W ., k. k. Pro- Herr Fischl Arnold, Kaufmann 1.—
fessor, Stiftsvorsteher . 2 .— Fizia Emil, k. k. Gerichts-
Barber Ig., Kaufmann 1.— s e k r e t a r ................................. 2 .__
Bayer Karl, Zuckerbacker — .40 Forner Leonhard, Privatier 3 .—
Beck Otto, Buchbinder . — .90 Frank N .................................... 1 .—

0 Becke Anton, k. k. Ubungs- Frischer Pilili pp . 4 .—
schullehrer i. R. . 2 __ Fritsche Richard, k. k. Pro-
Berger Heinrich, Kaufmann i . — fessor i. P ............................... 2 .—
Bernatzick Karl, kais. Rat, Fulda Fritz, Baumeister 10 .—
Kaufmann . . . . 2. — Gallent J., Bahninspektor
Beust, Karl von, . 1 . - i. R ............................................... 4 —
Biernatzki N ............................ 1 .— n Gamroth Karl, Sparkasso-

n Biheller Jos., Konfektioniir 3 .6 0 liąuidator................................. 2 .—
Brewinski Karl, sladtisch. Lobl. Gewerbevereins-Spar- und
Amtsdirektor . . . . 2. — YorschuBkasse Teschen . 10 —
Buzek Johann, Kaufmann 2 — Herr Glesinger Ferd., Backer . — .40
Cieślar Georg, Realitaten- 1 n Glesinger J. Philipp, Holz-
b e s i t z e r ................................. 2 .— industrieller . . . . 6. —
Czap und Zwieder, Modę- n Gorgosch Gustav, Eisen-
warenhandlung 1 — handler . . . . 6 . —
D .................................................. 1 .— Grab ma vr Felix, Fabrik-
Dalf Markus, stadt. Ober- b e a m t e r ................................. 2 .—
ingenieur................................. 2 __ n Grabmeyer Willi., Fabrik-
Demel Leonh., Ritter v. Els- d i r e k t o r ................................. 4 .—
welir, J.U.Dr., Advok.,Biir- Frau Grauer Paula, Fabrikbe-
germeister . . . . 1 0 .— sitzersgattin . . . . 2. __



K h K h
Herr Grohmann Hugo, Dr., k. k. Herr Katzer Josef, Kaufmann . 3 .—

Professor................................. 2 .__ Kischa Joh., Fleischer —  .6 0
51 Gram N ..................................... —  .60 57 Klappholz Hugo, Gastwirt, — .40

77 Griinfeld Heinrich, Glas- Klement li., Zuckerbacker — .60
h i i m l le r ................................. 3 .— *7 Klozner Ladislaus, Dr.,

55 Haase Theodor, Dr., mahr.- k. k. Realschullehrer. 2 .__
schles. Superintendent 4 .— 77 Klucki Sobieslaus, J.U.Dr.,
Ii. C ............................................ 1 .— A d v o k a t ................................. 2 .__

57 Beczko Georg, Biirger- 71 Knittelfelder Rudolf, erzh.
schullehrer . . . . 2. — Bergrerwaltcr. 1 0 .—
Heinrich N ............................... 1 — 57 Kohlhaupt Theod., Privatier 2 .—

)1 Heller Jakob, J.U.Dr., Ad- 77 Kohn Ferdinand, Leder-
v o k a t ........................................ 2 — fa b rik an t................................. 2 .—

Frau Hermann Adolfinę, Bahn- Herren Kohn Jakob & Josef, Mo-
beamtenswitwe 2 .— belfabrikbesitzer . 10 .—

Herr Hertrich Moritz, Dr., k. k. Herr Kolban Josef, Schlosser . -  .6 0
P rofessor................................. 2 __

57 Kołodziejczyk Adam,Eiseu-
Heuermann G ., Kaufmann — .60 h a n d l e r ................................. 3 —

77 Himmer Leop., Kiirschner o __

"
Konvalinka Anton, k. k.

71 Hinterstoifier Hermann, Oberlandesgerichtsrat, Rit
M. U.  Dr., Krankenhaus- ter des Franz Josef-Ordens 2 .—
d i r e k t o r ................................. 4 .— Korzinek Johann, erzlierzog-

57 Hohenegger Adolf, erzh. licher Offiziant 4 .—
Bergdirektor, Ritter des 57 Kohler Wilhelm, erzli. Zen-
Franz Josef-Ordens 4 .— tral-Direktor, Ritter des
Halek Leonh., stadt. Ober- Franz Josef-Ordens 2 .—
ingenieur................................. 4 .— 57 Konigstein Ludwig, Kauf
Huppert X .. Lederhandler 1 . — mann ......................................... 3.—

77 HuttererDav.,Papierhandler 2.— K . R ........................................... 1 .—
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v o k a t ......................................... 2 .— KrAlik Joh., k. k. Professor 2 .—
I. B.............................................. 1 .— Krisch Richard, Glashandl. 2 .—

Lobl. israel. Kultusgemeinde . 2 0 .— 57 Krogler Eduard, Kaufmann 1.—
Herr Janiczek Joli., Uhrmacher 2 __

77 Krywalski Georg, Instru-
77 Jarosch Fr., k. k. Hofrat mentenmacher . . . . 1. —

und Kreisgerichtsprasident 2.— Kutzer Fritz, k. k. Hof-

57 Jaschke Jakob, Ilaus- l i e f e r a n t ................................. 10 —
b e s i t z e r ................................. 1 .— Krźywoń Bruno, k. k.

71 Jaworek Josef, Móbclfabri- P rofesso r ................................. 2 —
k a n t ......................................... 4 — Langer N .................................. 1—

51 Jedeck Alois, Baumeister 2.__
7? Langer Ant., Kupferschmied 3.—

»7 Jenkner Friedrich, k. k. Pro 71 Lanzer Michael, Privatier 2 —
fessor ......................................... 2 .— 77 LeimdiSrfer Ad., Dr., k. k.

Frau John Bettine, k. k. Pro- Prof., Kreisrabbiner . 2 .—
fessorswitwe . . . . 2. _ _ _ _ Frau Liberda A ., Priyate . 1 —

Herr Jonkisch Anton, Baumeister 2 ,__ Herr Liberda Georg, erzherzogl.
77 Kallina Ludwig,erzli. Brau- Rentmeister i. R. . . 4 .—

haus-Verwalter i. li . . 2 .— L. N ., Offizial — .40
T Kametz Ludwig, Baumeister 6 .— _ Lobl N ....................................... 1 —

57 Karell Armand, kais. Rat, 57 Lowenstein Ludwig, Uhr
k. k. Direktor d. L .-B .-Anst. 2 .— macher ................................. 2 .—
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P r i v a t e ................................... 6 .— „ R y b k a  J o s e f, O b e r le h re r  . 2 .__
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k a n t ........................................... 4 .— - r Soli. M ich e l . . . . 1. —
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fossor ............................................ 2 .__ S ch ro e d e r  A u g u st E d u a rd ,
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X.  X .............................................. — .3 0 F rau S eem a n n  A n to n ie , H an s-
X .  X .............................................. - - .3 0 b e s i t z e r i n ................................. 2 ___
X . X .............................................. — .4 0 S ik ora  E m ., K a ss ie rsw itw e 2 .—

77 O czk o  A n to n , H au sbesitzer 2 .__ H err S ik ora  Joliann , M o n s ig n o re ,
O h ren ste in  X . i . — P f a r r e r ................................... 2 .__
O n d ra  F .,  K a u fm a n n . -  .6 0 S ilb erste in  J ., H a u sb esitze r 2 .—
P e te r  X ........................................ 1 .— S k rob a n ek  J a k ., K aufm ann 2 .__

77 P fe ife r  K a r l, U h rm ach er 2 .__ S o u sch e k  J osef, k. k . O ber-
P ilzer F erd in a n d , K aufm ann — .4 0 L a n d esg er ich tsra t i. R . 2 __
P o h ln e r  N ., M b b e lfab rik an t 1. S o y k a  H u g o , k . k . P ro fe s s o r 2 .__

77 P o h o r s k y  A n t., k. k . P ro - S p itze r  A lb e r t , k . k . P ost-
f e s s o r ............................................ 2 .__ d irek tor . . . . . 2  —

7, P o h o r s k y  A n ton , k . k . P r o - 77 S p itzer  H .,  Ł ed erh a n d ler  . — .6 0
fessor  ais E rgeb n is  des v . S p itzer S .. L ik o r fa b r ik a n t . 5 —
ih m  yeran sta lt. K o n z ertes  2 1 0 .9 0 L o b l. S ta d tg em ein d e  T e scb e n 6 0 . —

77 P re sse r  M o r itz , R e a lita ten - H err S teg l K a r l, k . k . R e a lsch u l-
b e s i t z e r ................................... 4 — l e h r e r ............................................ 2 .
P r o ch a s k a  E rn st, k . k . S tein  X .,  D irek tor 1.—
H o fb u ch d ru ck e r 4 .— S te in er A ugust i u, k . k .

77 P roch a sk a  K a r l, k. k . 1 ' r o f e s s o r ................................... 2 .__
H o fb u ch d ru ck e r  . 4 — Struhal Ila n s , P r iv a t ie r  . 4 .—

* 77 P r o k o p  A lb in , e rzh . B an - Stuks S iegm ., k . k . H o f-
r a t ........................................... 4 . — bu ch lian d ler und K a m m er-

75 P u stów k a  Juliann, M .U .D r ., lie fe ra n t......................................... 2 . -
k . k . B e z ir k s a r z t . 2 .__ T e r litz a  Y ik to r , k . k . R e a l-
R a sch k a  E d ., A p o th e k e r . 2 .__ sch u lleh rer  . . . . 2 . —

77 R a s ch k a  R u d o lf , B u ch h . 2 .— T o m a u d l F r .............................. 1 .—
77 R e ic h le  J o se f, e rzh . Y e r - 77 T u g en d h a t A d o l f ,  L ik o r -

w a lt e r ............................................ 4 .— f a b r i k a n t ................................... 4 .—
77 R eittern  X ................................ Ł — U lilig  R ob ert , O b erv erw a lt . 2 . -
77 R ie g e r  X ..................................... 1 .— r Y e it li F ra n z , k . k . M a jo r 5 .—
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Ilerr Yogel DariiL ProduFten-

handler 2 .__

n Yogel Ernst , k. k. K.eal-
schullehrer 2.-

Lobl. Yolksbank Tesehen . . 20.
Tlen Wallek Franz, erzherzogl.

Betriebsoffiziant 4. -

ił Wazaez Karl. lterident der 
iisterr. Berg- u. lliittenw.-
Gesellschaft . . . . 4. —

‘ 5 Wionsek Franz, Spediteur 2 __

•n Wojnar Joli., Hausbesitzer 2___ _
W olf Leouold, Privatier .
Wowerich Fritz, Restau-

1 .—

rateur......................................... 1 .—
Wunderling N . 1.

*5 Zatzck Artur, Hausbesitzer 2 .—
55 Zebiscb Hermann, Biirger-

scbuldirektor . . . . 2. —
Zemann Wenzel, Sclmitt-
warenhandler . . . . 1. —

Frau Zezulak Marie 1.—
1 lerr Zichlarz Josef, Schuh-

r n a c h e r ................................. 1 .—-
•ł Zima Wenzel, Mag. Pharra,,

D r o g i s t ................................. 2 . _
* Źitny Julius, k. k. Pro-

fessor ......................................... 2 .—
ri Zlik Arnold, ev. Pfarrer . 2 __

75 Zuckermandl G ., Kaufmann 

Altkammer.
1. -

Herr List Julius, erzh. Oberforster 

Altstadt bei Freistadt.
5 .—

Herr Dluhosch Eugen, Yerwalter 2 —

n Neumanu Rudolf, Kauf
mann .........................................

Andrycbau.

2 __

Herr Unger l)avid . . . .  

Bielitz.

0 __

Herr Abt Otto, Tanzlebrer 

Bohmischdorf.
20.-—

Herr Melzer Otto, Werlcsdirekt.

Breslau-
Oo —

Se. Eminenz Ilerr Kardinal 
Fttrstbiscliof Dr. Georg
K o p p ......................................... GO.—

Brttnn.
Herr Ozana Anton, k. k. Zoll- 

o f f i z i a l .................................

Bulowice bei Kenty.
Freiherr von Larisch Adrian, 

Herrschaftsbesitzer

Czeladna.
Frau Fux Josctine, k. k. Beam- 

tenswitwe.................................
Herr Gbrig Heinrich, Offizial .
. Spitzer Adolf, Kanfmann 

,, Ulilaf Karl, flirstcrzb. 
Oberforster . . . .

Deutsch Knonitz.
Frau Gumiak Emilie .

Deutschleuthen.
Herr Warosch Joli., Grundbes. .

Dittmannsdorf.
Herr Rosenzweig Moritz, Kaufm.

Dombrau.
Herr Baeliner Moritz, Kaufmann
Lobl. Direktion des Bergbaues 

D o m b ra u .................................
Herr Brachaczek Max, Se buster 

,, Chrobok Engelbert, Pfarrer 
„ Elsner Simon, Kaufmann 
„ Falter Ferdinand, Kaufm. 

Fischer Albert, Beamter 
Funker Johann, Buclilialter

Ldbl. Gemeindevorst. Dombrau 
„ k. k. Gendarmerie

Herr Grtinkraut Simon, Kauf
mann . .........................

„ Guziur Joli., Fleischhauer 
„ Halin Moritz, Kanfmann . 
„ Kauders Heinrich, Maga-

z i n s c h e f .................................
„ Kretschmar Josef, Ober-

lehrer .........................................
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IICIT Ostlicim Albert. Ilitter vou,

Stationschef . . . . 3.—
Schalscha Franz, Beamter 3.—
Twardek Ant., Burgeriueist. 2_

11 Ziflfer Fritz, Kaufniann 3.

Ernsdorf.
Herr Adamiec Paul, Lehrer 3.—

Freistadt.
Herr Schuska Ludwig, Bezirks-

s e k r e tiir .................................. 3.—

Grodischtz bei Teschen,
Herr Goch Artur, Gutsbesitzer 12.—

Istebna.
Herr Grania Karl, Postmeister . 2.

Jablunkau.
r.obi Sparkasse in Jablunkau 10.—

Jaworzno.
Herr Bester Siegmund, ! ’rivatier 1.

Bloch Alfred. Bankbeainter 1.
Bronikowski Franz. Beamt. i .  -
Broniewski Ladisl. Beamter 1. -

V Dendera Theodor, Kauf-
m a n n ......................................... 1.—

1 jiihl. Direktiou der Jaworznoer
Steinkohlen-Gcwerkschaft 10.—

Herr Ekart Josef, Bergwerks-
Espeditor.................................. O _
Gottel X .. Beamter 1.
B. v. 11...................................... 1.—

Kra u Herlinger Anna, Gastwirtin 1.
I I c i t Kin X.. Forstmeister . 1.

Kowarczyk Hugo, Berg-
inspektor .................................. 2 __
Machacka W ., Berging. 2,_
Miketta X’ .. Forster 2
Nikel X ., Maschinenmeister i.—
Ojezer N ., Maścili nensteiger i.—
Rreuźyna Joli., Obersteiger i.
Hacek N., Steiger . 4.—
Bauer N.. Beamter 1.—
Beifi Isidor, Forster . 1.—
Rosenbaum Alfred, Beamt. 1.—

K 1.
Herr Sehorr 1)., Beamter . . . 1. -

Trnezak Paul, Steiger . . k)

Fchacz F ., Steiger . , 1 .—
Winkler N ., Beamter . . 1.—
W olf N .. Beamter . . . L —

Jagerndorf.
Frau Frieben Julie, (lafetiers-

w itw e ......................................... 4 .—
Herr Kudlich Ileinr., Fabrikant 10.—

» Lii w N. von, k. u. k. Major 4.

K a r w in .
Herr Becher Eduard, Oftiziant . 1.

Czech Jakob, Zentraldir.. 15 .—
55 Eliasch Franz Josef, k. k.

Postmeister . . . . . 2 __
Fliasch Karl. graflicher
(ib e r ste ig e r ............................ 2 __

7’ Engel Wendelin, Kapeli-
m e i s t e r ................................... i . —
Gai <la Franz, Sattler . i
( ialuschka Joli.. Oherlehrer i. -

55 GlesingerMoritz, Kaufnmnu 2 __
Gritner Anton. Kaufmann — .40
(jrwuźdź 1 )in>ktor . 4.
Hetschko X .. M.I .I>1'.. Arzt • ) __

Holescli Franz, Kanziist . 1 .—
Ilollander Jakob, Kautin. (>.—
Kasperlik . 1 Kirchensanger 1.
Koch Josef. Gastwirt 2 ___
Kraina Jos., Grundbesitzer 2 __
Kudielka 11., Adjunkt i.
Kudielka Jobami, Amts-
yorstand . . . . . . i . —
Kurka X.. Hotelier i. -

Lange Fritz, Obersteiger . 2
Langer Richard. Apotheker 2 __
Lares X., Obermeister . 2.
Milde X., Oberbrauer . 2 __
Miiller Karl, Baufiibrer i.
Nemetz Job., Lokomotiy-
fiihrer .................................. i .
Aitkiewiez Jobami, Buch-
and Steindrucker i.
1 )czko X., Fleiscber i .

Lobl. katliol. Pfarramt 2 __
11 err Proskowetz Fritz, Brauerei-

d ir e k to r .................................. 4.—
R. E ............................................. — 20
Rosner Simon, Kaufmann 1.—
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Hen Ruff N., liigenieiir .
K U
o .__ _

Sabella X ., Obersteiger i . -
Schaschek Ernst, erzli. Ober-
m e i s t e r .................................. 4.—-
Sclilossarek Ludwig, erzli.
Offiziant, ais Ergebnis einer 
diircli ilm eeranstalteten 
Sańmi lu n g ............................ 7. *)
Sc*]mi<*ja W., Kontrollor . t.—
Schneider Israel, Konfek-
tio n iir ......................................... 4 .- -
Seliraniek Albert, Kaufin. 1.
Spotli J., Bergrat . 10.
Stefke . 111) i i i s, Eleiseker 2.
FUiiiann Juliann, Gastwirt 10.
W . A., Kassier 1.—
Wawrziczek .1., Venvalter 2.

Herr

K r a s n a .

Sowa Alois, < Iberingenieur o

Herr

Ł a z y .

Barber S..............................
n Schusta Franz, Apothcker 5.—

1 lerr

M a h r isc h -W e ifik ir c h e n

Fblarz Karl, Horer der
Forstleliranstalt . .  . . 1.

Ilerr

M o g ie ln ica .

Myslakowski Adam, Rittcr
von, Gutsbesitzer 10.—

llerr

M o s ty  b ei T e sc h e n .

Motika Adolf, Privatier

Herr

N ie d e k .

Merk Emil, erzli,Oberfbrster 2.__

Herr

N ie d e r-D a ttin .

Tellur Josef, Grundbesitzer i . —

llerr

N e s s e ls d o r f .

Grosser David, Kaufmann o.—

O b e r-S u c h a u .

Herr Krzistck Johann,Gcmeinde-

K h

vorstelier.................................. 4.—

O d e rb e rg .

llerr Dudek Thomas, Pfarrer . 2 —
1)worząk Franz, li. k. Kotar oo. —
1 lin as F ..................................... 1.

Immergltlck Eman., Biicker
m e i s t e r .................................. 1.

,, •Janik Anton, Kaufmann . 2.—
Janoszewski Ignaz . 1 —
Kenii X.............................. 1.

„ Klink X .. Kapłan . F —
Knapczyk Andreas, M. F.
Dr., Arzt . . . . . 1.—
Konecny Joliann, I)r., k. k.
Gerichtssckretar . F —
Kulka Max, Adjunkt . F —

n Melcher Edmund, k. k.
Stenereinnehmer 1 .—

0
" Ozana Emil, Kaufinaim l.

Schindler Heinrich, k. k.
Landesgerichtsrat . 1.-
Scholz Franz, Restaurateur 2.__
Scliramek X ., Adjunkt ,f»0
Steel, N ...................................... 1.

7 7 Warosch .lulius. llaus- u.
Grundbesitzer . . . . 10 .—

Frau Warosch Leontine, llaus-
besitzerin..................................

Herr Żak, Magister . . . . 1.
Zbell X ............................... 1.
Z(‘k<*n(loi’ł* X ., Achokat F—
Zigmiiml N ., M. F. I)r., Arzt F

Olmiitz.
J Se. Exzellenz Herr Fiirstcrzbiscliof

Dr. Franz iiauer . . . 20.—

O rlau .

Herr Altmaim Emil, Kaufinnnn
und Gastwirt, . . . .  1.—

., Barber Elias, Kanfmann
mid Gastwirt . . . .  1 .—

*) Hiezu trugen freundliehst be i: Herr Schlossarek Ludwig, orzh. Offiziant 2.— , Herr 
Schlossarek Alfons, liergziigling 1. —. Herr Dalpas Achille, Gastwirt 2.— , Frau Kraina Susanna, 
Hausbesitzerin 2.
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Herr Barber Leopold, Kaufmann
K h

and ( lastwirt . . . . 1. —
Bardon Joli., Oberlehrer . 1 .—
BetterNathan, Delikatessen-
h a n d l e r .................................. 1 .—
Biedermann Karl, k. k.
Gendarmeriewachtmeister . 1 .—
Blumenthal Josef, Privatier 1.—
Blumenthal Sal., Kaufmann 2 .—
Bochner Samuel, Lhrmaclier — .50
Brenner Adolf, Kaseur . — .50
Eiclienw aldLeop.,M .U.Dr.,
Arzt, kaiserl. Rat . 4 .—
Halin Moritz, Holzhandler 1.—
Herz Josef, Fleischer . 1 .—

V Huttrer Moritz, Kaufmann 1.—
r, Lindner Siegm., k. k. Rost-

m e i s t o r .................................. 1 .—
Machotanz Ernst, Gendarni.-
Postentuhrer........................... 1 .—

r> Perl Max, Backtr . 1 .—
Polanek Franz, Oberlehrer 1 .—
Ringer Josef, Gastwirt und
K a u f m a n n ........................... — .50
Scharf Samuel, Kaufmann — .50
Seifter Heinrich, Kaufmann 1.—
Sikora Juliann, Lelucr 1.—
Szarowski Franz, ( )her-
lehrcr .................................. 2 . -
Szarowski Karl, Magazineur 1.
W ójcik Ladislaus, Lehrer — .40
Ziffer Heinrich, Backer . 2 .—

Herr
Petrowitz.

Loffler Jakob, Kaufmann. 2 .—
Buczka Josef, Kassier. 4 .—

Herr
Salzburg.

Lipka Eduard, k. k. Forst-
imd Donhinenverwalter 2 .__ _

Lubi
Schonichl.

. Gcmeindeamt . 2 0 .—

Herr
Scbwarzwasser.

Dudzik Johann, erzh.
O ff iz ia n t .................................. 2 __

Herr
Skalitz.

1 Russina Karl. Oberlehrer o.__

7) Weillmann Stephan, Grund-
b c s i t z e r .................................. 5 .—

Troppau.
Hoher schlesischer Landtag (Sub-

yention pro 1907) . . 0 0 .—
Se. Exzellenz Heinrich Graf

Lariscli. Landeshauptmańn 30 .—

K h

Trzyuietz.
llerr Appel IS.....................................

Blank Paul, Dr., Chemiker 2 .—
Claus Anton, Ingenieur •»__

r, .Fuchs Andrcas . . . . 9 __
Gwiggncr Anton, Hiitteu-
venvalter.................................. 2 __

Hantseh Ludw., Obermeist. 2 __
Hlavatsch X ............................. 2 .__

fwanitzki Adolf, Chemiker i . —
Janik N ..................................... 2 .__

n Kadiera Tlieod., Apotheker 2,—
Kraus Karl, Kassier . »)__

Mitschek Heinrich, erzh.
O ff iz ia n t ................................. 3 .—
Poech Karl, Werksdirektor 5 .—
Prilisauer X ............................. 1 ..__
Romer Karl, erzh. Ober-
m e i s t e r ................................. 3 .—
Schubert X ............................... 1 .—
Seiler N ...................................... 2. —
Sixt Anton, Hiitteninoister 2 __

n Stingl X ..................................... 2 .__
Taubel Andrcas, Ingenieur 2 __

V Tichv X ..................................... 9

jj Zugger August, Verwalter 2 1

T r z y t ie s c k .
H en Schmidt Ernst, Oberforster 2 .__

U s t r o ń .
Herr Wiiitsch Franz, erzh. Oftiz. L —

W ie n .

Herr Haase Wolfgang, J. U. Dr.,
Sekretar des evang. Ober- 
kirchenrates . . . . 2 .—

I
Żiwotitz.

Herr Michnik Heinrich, Gutsbe-
sitzer . . . L -

Gesamtsumme der von 422  
Mitgliedern und Wohltatern ein- 
gezahlten Beitrage . . . K  1709 .50
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